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Mikroskopische Stahluntersuchung1).
Von Professor Dr. B. S t r a u B,  Yorstawl der Chemiseh-Physikalischen Yersuchsanstalt der Firma

Fried. Krupp, A. G., in Essen (Ruhr).

(Hierzu Tafel 30 bis 43.)

I j i e  Metallographie hat der Eisen- und Stahl- 
■*—'  industrie in den letzten fiinfzehn Jahren sehr 
wertyolle Dienste geleistet und eine yollstandige Um- 
wandlung in unseren 'Anschauungen tiber Stahl und 
Uber Lcgierungen gebracht. Yon einem Zweige 
dieser jUngsten metallurgischen Wissenschaft, der 
inikroskopischen Untersuchung des Stahls, sollen die 
folgenden Ausfuhrungen einen kleinen Ausschnitt 
zeigen. Hierzu verwende ich Auszttge aus den Ar
beiten, welche die Chemisch-Physikalisehe Yersuchs- 
anatalt *der Firma Fried. Krupp, A. G., ais regel- 
miiCige Aufgaben zu erledigen hat.

W&hrend man f rii hor nur die chemische Zusammen
setzung und die physikalisehen Eigensehaften der 
Stilhle feststellte, hat man jetzt durch die metallo- 
grapliischen Untersuchungen zahlreicher deutscher

‘) Vortra^, gehalten auf der 27. H auptyersam inlang 
des Yoreins deutscher Chemiker am  6. J a n i 1914 in Bonn.

und aushindiseher Forscher einen wunderbaren hin- 
blick in den GefUgeaufbau der Stahle gewonnen und 
vielfach den Zusammenhang zwischen den physika- 
lisehen Eigensehaften und der chemischen Zusammen
setzung der Stahle erklaren konnen. FUr zahlreiclif 
Legierungen und besonders fur die Eiscn-Kohlcn- 
stoff-Legierungen sind fcrner die Zustandsdiagranunt 
aufgestellt worden, aus denen der Metallograph alk 
wesentlichen Eigensehaften, wie Schmelzpunkt, I m- 
wandlungstemperatur, Gefiigeart usw., fiir jede be- 
liebige Zusammensetzung ablesen kann.

Betrachten wir zunaehst die Kohlenstoffstahle im 
ausgegluhten Zustande. Ein yollstandig kohlenstoff- 
freies reines Eisen, das elektrolytiseh hergestellt wer- 
den kann, besteht aus einzelnen aneinandeigereihter 
Kórnern, wie Abb. 1 in hundertfacher Vergr6B«rung 
zeigt. Das reine Eisen, das in den teehnisclien Stahj- 
sorten immer kleine Mengen anderer Elemonte,
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Silizium und Mangan, gelost enthalt, wird bekannt- 
lick metallographisch m it Ferrit bezeichnet. Abb. 2 
kemizeichnet einen gcatzten. Schliff eines sehr 
wrichen FluBeisens m it 0,1 % Kohlenstoff. In dem 
durch ein 5chmclzverfahren hergestellten Eisen und 
Stahl ist ja immer Kohlenstoff cnthalten, und 
zwar gebunden ais Karbid, das eine grofie Hartę hat, 
wiihrend der Ferrit sehr weich ist. In den Stahlen 
mit bis etwa 0,9%  Kohlenstoff tritt das Karbid in 
Mischung m it dem Eisen ais Eutektikum auf, das 
bekanntlich mit Perlit bezeichnet wird. Der Perlit 
ist cin wesentlich harterer Korper ais der Ferrit; bei 
langerem Policren der Sehliffe wird der weichere 
Ferrit weggeschliffen, und die kleinen Inseln des 
harteren Pcrlits bleibcn erhaben stehen. Das meiste 
fiir Bauten verwendete FluBeisen hat dieses oder ein 
ahnliches Gefiige, bei dem ein barter KOrper in feiner 
\rerteilung cingebettet in einer weichen, sehr ge- 
scluneidigen Grundinasse liegt.

Abb. 3 zeigt das Gefiige eines Stahls mit 0,2%  
Kohlenstoff, Abb. 4 das eines Stahls init0,6%  Kohlen
stoff, beide in hundertfacher VergroBerung. Man 
sieht, daB der Fliichenanteil des Perlits immer 
gróBer wird und die weiBen Flachen des Ferrits 
immer kleiner. Bei rd. 0 ,9%  Kohlenstoff besteht 
das Gefiige ganz aus dem Eutektikum (Perlit). Das 
in naturlichen Farben m it einer Lumićre-Platte auf- 
genommene Bild eines gcatzten Schliffes (s. Abb. 5) 
zeigt die kennzeichnende Streifung; der bunt- 
schilierade Pcrlmutterglanz gab AnlaB zu der Be- 
zeichnung „Perlit1* fiir dieses Gefuge. Noch deut- 
lieher wird der Gefugeaufbau des Perlits in GOOfacher 
Vergrofierung; Abb. 6 zeigt gestreiften Perlit, Abb. 7 
kómigen Perlit. Beide Gefiige sind m it dem gleichen 
Stuck Stahl erhalten worden; nur ist die Probe in 
dem Fali des kornigen Perlits liingere Zeit bei 730°, 
in dem anderen Fali bei 800° gegluht worden.

Wahrend das reine Eisen eine Festigkeit von 
30 kg/qmm und rd. 30 % Dennung ira gegliihten 
Zustaude hat, ist die Festigkeit bei der eutektischen 
Eisen-Kohlenstoff-Legierung m it etwa 0,9 % Kohlen
stoff auf 90 kg/qmm gestiegen und die Dehnung auf 
16% gefallen.

Enthalt der Stahl mehr ais 0 ,9%  Kohlenstoff, 
so sebeidet sich das Karbid aus, das im freien Zu- 
stande bekanntlich Zcmcntit genannt wird. Abb. 8 
zeigt den eutektischen Stahl mit rd. 0,9 % Kohlen
stoff, Abb. 9 den iibercutcktischen Stahl m it rd. 
1.5% Kohlenstoff. Wahrend diese Bilder von gc
atzten Schliffen erhalten waren, zeigt Abb. 10 einen 
Stahl mit ebenfalls 1 ,5%  Kohlenstoff; der Schliff 
war in der Warme blau angelassen, wobei der kor- 
nige Zementit in der Oxvdation zurflckbłieb und 
eine schon rote Farbung annahm.

Wenn man Stahl auf hohe Temperatur erwarmt, 
so treten in dem kritischen Temperaturbemch ober- 
halb 710° Gefilgeumwandlungen ein: der Kohlen
stoff geht in Losung, und das Eisen geht in eine 
andere Modifikation iiber. Wird der hoch erhitzte 
Stahl rasch abgekiihlt, so erhdit man je nach der

Temperatur und den Abkiihlungsverhaitnissen vcr- 
schiedene dieser umgewandelten Gefugcarten.Jjln  
der Praxis wird dieser Vorgang m it HSrten des 
Stahls bezeichnet. Abb. U  zeigt das Gefuge einer 
von 830  ̂ in Wasser abgclóschten Stahlprobe; dieses 
fiir den geh&rteten Stahl bezeichnende Gefiige mit 
den sich kreuzenden Nadeln ist bekanntlich nach 
Martens, der zuerst in Deutschland mikroskopische 
Stahluntersuehungen ausgefuhrt hat, Martensit ge
nannt worden.

In den weiter von der Oberflache der abgelosch- 
ten Probe entfernten Schichten, iu denen die Ab- 
ktihlung nicht so schroff ist, beobachtetman ein etwas 
anders aussehendes UebergangsgefOge (s. Abb. 12); 
die hellen Flachen sind Martensit;, die dunklen 
Troostit. Ein weiteres Uebcrgangsgefiige, Sorbit ge
nannt (vgl. Abb. 13), bcobachtet man haufig in 
solchen Stahlerzeugnisscn, die eine milde Hartung 
an der Luft erfahren haben, z. B. bei der Abkiihlung 
unmittelbar nach der Walzung. Abb. 14 zeigt das 
Gefiige eines von sehr hoherTemperatur abgelóschten 
Stahls mit 1,5%  Kohlenstoff. D ie bunten Nadeln 
bestehen aus Martensit, die helle Grundmasse aus 
Austenit.

Diese Hartungsgefiigearten sind sehr wenig be- 
standig, und bei einer Erwarmung auf 200° beginnt 
der Martensit, sich wieder umzuwandeln; wir heob- 
achten die AnlaBerschcinungen des Stahls. Parallel 
mit den Gefugeumwandlungen gehen die Verande- 
rungen der physikalischen Eigenschaften, z. B. der 
H artę, Festigkeit, des magnetischen Yerhaltens usw.

Wenn nun noch andere Elemente zu Eisen und 
Kohlenstoff hinzutreten, so ergeben sich bisweilen 
schon im ausgegliihten Zustande Legierungen m it 
Geffige und Eigenschaften, die wir ais kennzeichnend 
fiir den geharteten oder von hohen Tcmpcrattiren ab- 
geloschtcn Zustand kennen gelernt haben, weil durch 
das Vorhandensein bestimmter Mengen mancher 
Elemente, z. B. von Nickel, bewirkt wird, daC der 
Kohlenstoff auch bei niedrigen Temperaturen in Lo
sung bleibt. So zeigt Abb. 15 einen Stahl mit 6 % 
Nickel m it perlitischem Gefuge, Abb. 16 einen Stahl 
m it 12%  Nickel m it martensitischem Gefuge und 
endlich Abb. 17 einen Stalii mit 26%  Nickel mit 
rein austenitischem Aufbau, alle im gegliihten Zu
stande.

Bei den Chromnickelstahlen finden wir die gleiehe 
Ersclteinung. Abb. 18 zeigt einen Chromnickelstahl 
m it 4%  Nickel und 1,3%  Chrom m it perlitischem  
Gefuge, Abb. 19 einen Stahl m it 4,5 % Nickel und 
9%  Chrom mit martensitischem Gefuge. Abb. 20 
gibt eine Legierung von 8 % Nickel und 6,2 % Chrom 
mit dem IJebergangsgefuge von Martensit und Auste
nit wieder, Abb. 21 eine Legierung m it 7% Nickel 
und 20%  Chrom und rein austenitischem Gefuge.

Wahrend man bisher nur die perlitischen Chrom- 
niekelstahle ais industriell Yerwcrtbar hielt, haben 
unsere Untersuchungen iiber die hochlegierten Chrora- 
riickelstahle der zwei anderen Gruppen zu praktisch 
brauchbaren Metallen gefilhrt, die durch hohe Rost-
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sicherheit und S&urcfestigkcit boi guten Festigkeits- 
eigcnschaften ausgczeichnct sind.

Die oben geschilderten Gefiigeartcn haben nun zu 
einer neuen systematischen Einteilung der Stalile 
gefiihrt, so daB dem Sletallographen m it dem Ge- 
fugcbild stets auch die physikalischen Eigenschaften 
der Stahle vor Augen stehen, wenn von den perli- 
tischen, martensitischen oder austenitischen Stahlen 
gesprochen wird.

Durch die folgenden Bildcr werden einige Fiille 
aus der p r a k t i s c h e n  A n w e n d u n g  der  m i k r o 
s k o p i s e h e n  S t a h l u n t e r s u c h u n g  erlautert. Die 
Abb. 22 und 23 zeigen in gleicher YergroBerung das 
Gefiige eines Kohlenstoffstahls und eines Nickel- 
stahls m it 5 %  Nickel, beide m it 0 ,2%  Kohlenstoff, 
beide aus griiSercn Schiniedcstiickcn gleicher Ab- 
messung. Bei dem Nickelstahl ist durch die Warme- 
behandlung ein sehr feines, sehniges Gefiige gebildet 
worden, das die Ueberlcgenheit des Nickelstahls 
gegenuber dera Kohlenstoffstahl m it seinem grob- 
kornigen Gefiige erkliirt.

Um zu erforschen, in welcher Weise der Phosphor 
am Gefiigeaufbau beteiligt ist, haben wir Versuchs- 
stahle m it hoherem Phospliorgehalt hergestellt, da 
die sehr geringen Mengen, die im Stahl praktisch 
yorkonimen, im Gefiigebild nieht immer deutlich zu 
erkennen sind. Abb. 24 ist wieder in natiirlichen 
Farben von einem dieser Yersuchsstiihle m it 1,0%  
Phosphor in lOOfacher YergroBerung aufgenoinmen 
worden, und zwar ist der Schliff nieht durch Aetzung, 
sondern durch Anlassen bis auf etwa 2500 an der 
Luft behandelt worden. D ie heli gebliebenen Fliichen 
bestehen aus einer Eisenphosphorverbindung, die 
eine trennende Umhiillung zwischen Perlit und Ferrit 
bildet. Noch deutlicher wird dic Erscheinung, wenn 
man den Schliff auf etwa 300° erhitzt. Dic blaue 
Flachę (ygl. Abb. 26) besteht aus Ferrit, die dunklen 
Teilchen sind Perlit, und die rote Umrahmung be
steht aus Eisenphosphid. Das Eisenphosphid ist cin 
sehr sprfider K6rper, und durch seine Einlagerung 
zwischen den Komgrenzen des Stahls wird die schad- 
liche Wirkung des hohen Phosphorgehalts auf die 
Festigkeitscigenschaften erklart.

Ein Stiick romischen Eisens aus der Saalburg bei 
Hoinburg erwies sich bei der mikroskopisehen Unter- 
suchung ais cin SchweiBeisen m it bohem Schlaeken- 
und Phospliorgehalt. Abb. 26 zeigt einen auf 3 0 0 “ 
crhitztcn Schliff; dic roten Stellen sind phosphor- 
reichcre Scłtichtcn. In starkerer YergroBerung er- 
kennt man die grane Schlacke, die selbst ein eigenes 
Gefiige zeigt, und die rote UmhOllung aus Eisen
phosphid. D ie Analyse ergab einen Phosphorgehalt 
von 0 ,8 %.

Gute Dienste leistet uns ferner die mikroskopische 
Untersuchung zur Aufkliirung der bei der Herstellung 
oder im Betriebe entstandenen Fehler und Schaden 
an den ver?chiedenartigsten aus Stahl hcrgestellten 
Stiicken. Abb. 27 zeigt einen Abschnitt eines bei 
einer Explosion aufgeplatztcn Kcsselrohrs. Wir 
haben aus der aufgeplatztcn Stelle und aus dem un-

verlctztcn Teil des Rolires Schliffprobcn entnomi 
Abb. 28 zeigt das normale Gefiige des wciehen I 
eisens, wahrend Abb. 29 das Gefiige des von li 
Temperatur rasch erkalteten FluBeisens wieder 
Es folgt hieraus, daB die aufgeplatzte Stelle 
Kcsselrohrs auf helle Rotglut erhitzt war und d 
den ausstromenden Dam pf eine rasche Abkiil: 
erfuhr. In der Tat wurde in dcm Rohr auch 
starkę Kesselsteinablagerung festgestellt, welchi 
Erhitzung zur Rotglut bcgreiflich crschcinen 
An der aufgeplatzten Stelle war der Kessclstein d 
den ausstromenden Dampf weggefcgt worden.

Ein ganz iriteressanter Fali ist der folgende: 
auslandische Eiseribahnverwaltung sandtc uns i 
Abschnitt einer Lokomotiyaćhse, welche im Bet 
im Lagcr gcbrocheu war. Natiirlich wurde der I 
dem Stahl zur Last gelcgt. Brucliflache (s. Abl 
und OberflSche (s. Abb. 31) des Achsenabscl 
waren iiberdreht, und cs waren nur einige vom 
fang ausgehendc Risse zu sehen. In den geii

Abbildung 27. Aufgeplat7.te« Siederohr.

L&ngsschliffcn war zu erkennen, daB einzelnc, 
der Oberfliiche der Achso gelegene Schichtei 
fiigcanderungen erfahren haben, wie es durc 
hcllcre Fftrbnng in Abb. 32 zu erkennen ist, i 
auch dio senkrecht zur Oberflache verlaufenden 
zu sehen sind. Dic Gefiigeanderung (vgl. Abb. 33 
lieB darauf schlicBen, daB die Oberflache steller 
eine sehr hohe Erhitzung erlittcn hatte. Hier 
traten starkę Spannungen auf undjbildcten sit 
Rissc aus. Aber auBer dieser Gefiigeanderung bi 
dic mikroskopische Untersuchung noch einen 
ren Beweis dafiir, daB diese Achse eine sehr 
Erhitzung im I.ager erfahren hatte. In der 
gebung der Risse befanden sich zahlreiehe 
schlusse der gelben Lagerbronze, die unzweif 
im gesehmolzenen Zustande durch dic Rissi 
gedrungen war. Abb. 35 zeigt einen geiitztcn I 
schliff, in natiirlichen Farben aufgenomnien. 
gelben Bronzeteilchen sind fest mit dem Stali 
schweiBt; man erkennt, daB dic Bronze sich i 
schmolzenen Zustande befunden hatte. Di 
treffende Eiscnbahnwerkstatte, welche dic Si 
Spuren des HeiBlaufens so sorgfaltig beseitigt
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Abbildung; 1. Elektrolytcispii, gegiUłlt. 
K«*rrit.
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AbbiUlniłg 2, Fluflelseu* gegiiiht, mit 0,10% C, 
Ferrlt u ud Perlit.

Abbildung 4. Stahl* geglUkt, mit 0*&2 % C. 
Perrit und Perlit.
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Ab^ilduiu? 33. L&ngssohliff des- Adw-mabwiuiitts, getttab.
oo

AbbKdarig 31. Schliff ans der hellen Zone von Abb. 3:

Abbildung 37. Oebdutfr Quasehliff eines E is?n bahn rad rei fcrs
m it Sch bfld u u g  an der Łauffliiohó.

Abbildung 33. Schliff aus der dunklen Zone von* Abb. 3
X 30

Abbildung 3łJ. GeUtzter Quersehliff oLnes E is?n bahnrad rel&u* 
G-?<juetschtc Pas ?m an der I/mtfl&jlie.



Abbildung 40. Geb&rtete Oberfl&dicnsehicht ren  Abb. 39.

Abbildung 11. EinscbluB Von Ofenschlacke im Stahl.

Abbililung IS. TIuBeisen, 9 st bei 600* im ATitmofiiafc- 
strom ni trier fc.

Abbildung 42. ManganeisensuUld-Kinschlufl im ^tahlguC. Abbildung IX. Tonerde-KinselilUsse in gewaUtein FluBdseu,
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Abbildung 4G. Klektrolytelsen, 12 s t bd 750° in gewShnlichem 
Ammoniak geglUht.

Abbildung 47* EUiktrolyteiscn , 12.s t bei 750# in gewttmUchem 
Ammoniak nltriert. Braune IU ud zonę.

Abbildung 48. Elektrolyteisen, 12 s t bei 750® in rcinem 
Ammoniak geglliht.
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Abbildung 51. Eiektrólyteisen, bei 750* nitriert 
achwach ge&tzt.



AbbiMwng H7. Kleklroljfteisen, bel 7S0o ultriert; 
tirf gcitut.

Abbildung 59. EMktrclytei-*B, lwi 750* uitrwrt; Met geKtzt.
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Abbildung 58, Klektrolyteisen, bei TSÔ  nitriert; 
schwach gciitzt.

Abbildung 60. Tho masf lufieison mit 0,028 % Stickstoff.

X  270

Abbildung 67. Sili?JumiluiłeIseił mit 4 %  Si,
48 st lwi S00» nitriert. 12 st b d 1100° geglliht; unęeiitzt.
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0 2  Abbildung 10.
Stalli mit 1*5% 0. Perlit blau, Zementit rot,

X 100

R .  Abbildung 21. PUosphorgtahl mit 1% P und 0,22% C, 
auf 250° angelasseu. Phospbid heli.
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g 3 Abbildung 14. Stahl mit 1,5% C, bei 1150° in Wasser 
geh&rtet. Austenit, Martensit.
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Abbildung 5.
Stahl mit 0,9% C. Perlit.
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B g  Abbildung 50. Elektrolyteisen, 12 st bel 750° nitriert, 
auf rd. 280® augelasaen.
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B 8 Abbildung 49. Elektrolyteisen, 12 st bei 750• nitriert, 
auf rd. 250* augelossen.

X 100

B jo Abbildung 51. Elektrolyteisen, 8 st bei 850* nitriert. 
Ferrit rot, Nitrid blau, Zementit violett.

X 300

Abbildung 35. Abschnitt einer Łokomotivachse 
mit BronzeeinBch 1 lissen.

X 100



10. Dezember 1014. -V j krosko p ische Stahlunlcrsuchutuj. Stahl und Eison. 1817

hatte jedenfalls noch keine Kenntnis davon, welche 
Enthullungen das Mikroskop bringen kann. Es sind 
bei uns schon mehrere Falle solcher durch starkes 
Heililanfen in den Lagern gebrochener Achsen und 
Wellen untersucht worden, die stets auch kleine, tief 
eingedrungene Einschliisse von WeiBmetall oder 
Bronzc zeigten. In den m eisten Failen war aber das 
IfciBlaufen auBerlich an den Brandstellen, der auf- 
geschweiflten Bronze sowie der ausgepragten Bruch- 
ctscheinung łeiclit zu erkennen.

Die Eisenbahnradreifen erleiden luiufig durch 
unzulassige Bctricbsbeanspruehung einen starken 
\'ersehleiG durch Schuppenbildung, die bis zu Aus- 
brfckelungen an der Laufflache fiihrt. lis kann dies 
darauf zurflckgefiihrt werden, daB der Rcifen ftir 
die Beanspruchung zu węich ist; darni beobachten 
wir, wie Abb. 36 zeigt, Formandcrungen an der Lauf
flache; die kalt gcwalztcn Teile der Laufflache iiber- 
sehieben sich, und es entsteht die dafiir bezeich- 
nende Schuppenbildung (vgl. Abb. 37 und 38).

Ein anderer Yorgang fiihrt aueh in manchen 
Fallen dazu, daB Radreifen unbrauchbar werden. 
Wenn die fęstgebremsten Riider eines noch in starker 
Fahrt befindlichen Wagens auf den Schienen schleifen, 
so tritt auf der schleifenden Fliiche eine sehr hohe 
Erhitzung einer diinnen Oberflaehensehicht des 
Reifens ein, die durch die Abkiihlung aus der Masse 
des Keifens selbst gehartet wird. Die Abb. 39 und 40 
zeigen einen geatzten Querschliff eines solchen Rei- 
fens, die helle Randzone besteht aus Ifiirtungs- 
gefilge; diese harte und sprode Schicht bricht 
leicht aus.

In fast allen Stahl en kann man unter dem Mikro
skop verschiedenartige kleine SchlackeneinschlUsse 
lindeu, die entweder aus mitgerissenen Schlacken- 
teilchen oder aus den zur Desosydation des Stahl- 
bades verwendeten Zusatzen herriihren. Abb. 41 
®igt einen solchen dunklen EinschlnB von Ofen- 
sthlaeke mit ihreni besonderen Gefiige. Die sehr 
liiiufig Yorkommenden grauen Manganeisensulfid- 
Einschliisse in einer Ferritader eines groBen Stahl- 
piises sind in Abb. 42 zu erkennen. Abb. 43 zeigt 
Iw rde Einschliisse, die bei der Herstellung des 
Sehliffes leicht ausbrechen. Je nach der Menge, 
GrBfie und Yerteilung dieser verschiedencn Ein- 
schlusse sowie dem Yerwendungszweck der betreffen- 
ara Stiicke kommt diesen Einschliissen eine mehr 
oder rainder groBe Bedeutung zu.

S t i e k s t o f f  im St ahl .
Im Jahre 1911 wurde im Kruppschen Laborato- 

r,ara bei der Untersuchung von SchweiBnahten elek- 
trisch gescliweiBter Blechstiicke eine eigenartige 
tiefii^ecrscheinung beobachtet. Im Ferrit waren 
.\aileln zu sehen, wie Abb. 44 zeigt. Ais wir vor 
kurzem die gleichen Nadeln in einer FluBeisenprobe 
fanden. die durch Nitrieren einen hoheren Stickstoff- 
srehalt. aufgenommen hatte, wurde eine eingehende 
l  nter-uchmig uber den Stiekstoff im Stahl aus- 
"efiihrt, die zwar noch nicht abgeschlossen ist, aber

einige bemerkenswerte Ergebnisse mikroskopischer 
Forschung gebracht hat. Zunachst wurde festge- 
stelit, daB in clcktrisch ausgefUhrten SchweiBnahten 
bis zu 0,12%  Stiekstoff, in autogen mit Azetylen ge- 
schweiBten Proben bis zu 0,020%  Stiekstoff ent- 
halten war.

A lle n 1) in England, IŁ T h o la n d e r 2) in Sehwe- 
den und im Jahre 190(5 besonders II. B r a n n e ’) haben 
schon auf die Bedeutung des Stickstoffs ais sehad- 
lichcn Bestandteil im Eisen hingewiesen. Der Stick- 
stoff reagiert m it festem Eisen nur sehr wenig, und 
erst in den luichsten Temperaturen und selbst von 
fliissigcin Eisen werden nur sehr geringe Mengen auf
genommen, wic aus den geringen Stickstoffgehalten  
des in der Birne erzeugten Stahlg hervorgehL Der 
Stickstoffgehalt lie^t nach unseren Erfahrungen 
beim Bessemer- und Thomasstahl zwischen 0,012 
und 0,030% , wahrend beim Siemens-Martinstahl die 
Stickstoffgehalte zwischen 0,001 bis 0,008%  liegen. 
Der hohere Stickstoffgehalt des Birnenstahls ist auf 
die beim Hindurchblasen der groBen Stickstoffmenge 
Jjewirkte Aufnahme zuriickzufiihren.

Wir haben im Laboratorium versucht, gesehmol- 
zenes reines Eisen durch Einleiten von Ammoniak 
und Stiekstoff hoher zu nitrieren, jedoeh ohne Er- 
folg. Wir erreiehten ais Hochstgehalte 0,03%  bis 
0,04 % Stiekstoff, und zwar gleichgiiltig, ob Stick- 
stoff oder Ammoniak eingeleitet wurde. D a also 
bei der Stahlerzeugung eine obere Grenze des Stick- 
stoffgehalts von selbst gegeben ist, so brauchte man 
keine besonderen MaBnahmen gegen den Stiekstoff 
zu treffen; deshalb wurde auch der Stiekstoff und 
sein EinfluB auf die Eigenschaften des Stahls bisher 
wenig beachtet.

Es ist bekannt, daB man m it Ammoniak festes 
Eisen durch den bei der Zerlegung auftretenden 
Stiekstoff im Entstehungszustande leicht nitrieren 
kann. Wir stellten fest, daB dieser Yorgang schon 
bei 300" begiunt und bei 600 bis 800° am stiirksten 
erfolgt. Oberhalb 8000 nirnrat die Stiekstoff aufnahme 
wieder ab. Diese Stickstoffaufnahme geht bis zur 
Grenze von 11,1%  Stiekstoff entsprechcnd der B il
dung des Eisennitrids F e1 N..

Ein weiches, sehr reines FluBcisen mit 0,12%  
Kohlenstoff zeigt nach neunstundiger Nitrierung 
mit Ammoniak bei 000° auf dem geatzten Schliff 
(s. Abb. 45) eine helle Randschiclit von hartem und 
spriidem Eisennitrid, dann eine brauneRandzone, dann 
folgen die erwiihnten Nadeln und eine fast struktur- 
lose Zone und endlich das normale Gefiige des FluB- 
eisens m it Ferrit und Perlit. Es ist aber zu bemerken, 
daB in dieser sirukturlosen Zone dureh lange Aetz- 
dauer die Korngrenzen deutlich entwiekelt werden. 
5̂ 3 Ein Querschliff eines sehr reinen, bei 750° nitrier- 
tcnElektrolyteisens (s. Abb. 46) laBtnaeh derAetzung 
m it Pikrinsaure folgende drei Zonen erkennen: eine

')  Journal of the Iron and Steel Tnstitute 1880, 
Bd. 1, S. 189.

*) St. u. K. 1889, Febr., S. 115.
>) st. u. R  1900, 15. Nor., S. 1357.
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helle Randsehicht von Nitrid, dann eine Zone, die 
dem Gefuge des Perlits sehr ahnlieh sieht, und die 
Nadeln. D ie perlitahnliche Randzone besteht aus 
einem Gefugebestandteil, an dessen Bildung Stick- 
stofl und Kohlenstoff beteiligt sind. Beim Aetzen 
nim m t er brauno Farbung an. Abb. 47 zeigt diesen 
Gefugebestandteil in starker YergroBerung. Es ist 
noch zu erwahnen, daB man bei der Nitrierung von  
sehr kohlenstoffarmem Eisen m it Dampfen aus 
wasserigern Ammoniak eino geringe Kohlenstoff- 
aufnahme der ii u Ber en Randschicht erhiilt, die wohl 
hauptsachlich durch Pyridin verursacht wird, wie 
auch aus den beiden Abb. 4(5 und 48 zu ersehen ist, 
welche die Nitrierung m it Dampfen aus wasserigern 
und aus moglichst reinem Ammoniak in Yergleich 
setzen. D ic  braune Randzone ist im zweiten Falle 
bedeutend schiniiler ais im ersten Fali, bei dem eine 
Kohlenstoffaufnahme erfolgt war.

Obwohl man die Gefiigo im geatzten Zustande 
gut beobachten kann, so brachte uns doch erst die 
Farbung m it H ilfe der AnlaBfarben bessere Auf- 
klarung. Abb. 49 zeigt den gleiehen Schliff aus 
nitriertem Elektrolyteisen nach dem Anlassen auf 
etwa 250°; man sieht auch hier wie bei der Aetzung 
die braune Randzone und die Nadeln. Der gleiche 
Schliff, etwas hoher erhitzt, (s. Abb. 50) liiBt er
kennen, daB die stickstoffhaltigen Geftigebestand- 
teile immer in der Osydation dem Ferrit voraus- 
gehen. Abb. 51 zeig t‘auBen den blauen Nitridrand, 
wahrend der Zementit sich violett von dem kupfer- 
roten Grund des Ferrits abhebt.

In Abb. 52 sieht man einen Quersehliff eines 
nitrierten FluBeisens, bei dem sich ebenfalls wieder 
die Gefugebestandteile durch die Farbung unter- 
scheiden. D ie Grundmasse des Ferrits ist violett, 
das Nitrid und der stickstoffhaltige Perlit ist hell- 
blau und der Zementit rot. D iese Farbung des 
Zementits war schon im  Kohlenstoffstahl m it 1 ,5%  
Kohlenstoff zu sehen (s. Abb. 10).

Beim Nitriercn von Kohlenstoffstahlen, oder 
wenn man gleichzeitig zementiert und riitriert, etwa 
m it Leuchtgas, dem Ammoniak zugefiigt wird, so 
beobachtet man einen weiteren GefOgebestandteil 
(s. Abb. 53). Neben dem Perlit sieht man auf den 
geatzten Schliffęn hellbraun gefarbte Flecken, die 
dem nicht aufgelosten Perlit, dem Sorbit, sehr ahn- 
lich sehen. Dieser Gefugebestandteil deckt sich wahr- 
scheinlich m it dem von J. K ir n e r 1) beschriebenen 
Flavit. Dic Gefiigebilder erweeken den Anschein, 
ais ob einzelne durch Stickstoffaufnahme verSnderte 
braune Perlitinseln unter dem normalen Perlit ver- 
streut liegen.

Bei der Untersuchuiig der Stickstoffgehalte von 
yerschiedenen im Einsatz geharteten Stahlstiicken 
fanden wir, daB der Stickstoffgehalt zwischen 0,010%  
und 0,10%  schwankte. D ie  Nadeln, die B r a u n e 2) 
zuerst in einem nitrierten FluBeisen m it 0,2 % Stiek-

')  VgL Metallurgie 1911, 8. Febr., R  70. St. u. E.
1911. 23. Febr., S. 317.

*) Tterue de Mćtallurgie 1905, S. 500.

stoff beobachtet hat, wurden von Le Chatelier ab 
Neumannsche Linien angesprochen entsprechend den 
Linien, wie sie O sm ond  in einem besonders sprBden 
defonnierten Blech beschrieben hat. Von Hana- 
m a n 1) wurden die Nadeln ais aus Nitrid bestehend 
angesehen.

An den von uns nitrierten Proben, vorzugsweise 
Elektrolyteisen, konnten wir alle Merkmale der 
„kristallinischen Defonnation“ feststellen, die F. Os
mond®) bei dcm deformierten sprijden Blech erhielt, 
niimlich Neumannsche Linien, Gleitlinien und Dornę. 
Man kann die Erscheinung nach schwacher und 
starker Aetzung beobachten, wie dic beiden Abb. 54 
und 56 der gleiehen Stelle erkennen lassen. In der 
deutsehen Literatur ist die Anwendung der Bezeich- 
nung ,,D o r n e “ fiir die entsprechende Erscheinung 
kaum bekannt, sodaB eine Erklarung nach Robin*) 
hier gegeben sein soli: „Diese Dornę entstehen 
durch Deformation und sind den Domen eines 
Rosenstockes ahnlieh, haben gleich jcnen eine breita 
Basis, wom it sie an den Koragrenzen festsitzen. Sie 
yerlaufen in einer den Gleitlinien des Wiirfels 
parallelen Richtung.1'

Beim schw achen' Aetzen der nitrierten Proben 
erscheint auf dem Schliff das schon obenerwahnte 
nadelformige Gefiigebild, in dem man eine groBe 
RegelmiiBigkeit in dem sieli kreuzenden Verlaufe 
der langgestreckten linienartigen Nadeln sieht. Beiin 
kraftigen Aetzen verbreitern sieh einige dieser Linien, 
andere bleiben gleich schmal wie zuvor, weiter ent
stehen kiirzere, neue, dic parallel zueinander yer
laufen. Ueber die Natur dieser Linien, die erst beim 
Tiefbcizen entstehen, diirfte wohl nach ihrem par
allelen gegenseitigen Yerlauf kein Zweifel bestehen: cs 
sind Gleitlinien, wie sie auch in einem nicht nitrierten 
Schliffe von Elektrolyteisen beim Tiefbcizen vor- 
gefunden wurden (s. Abb. 56). Ebenfalls ais Glcit- 
iinien sind die sich bcim Tiefbeizen nicht verbreitern- 
den Linien oder Nadeln aufzufassen. Die bei dieser 
Aetzung sich furchenden Linien sind Neumannsche 
Linien oder Zwillingsstreifen, die durch Deformation 
entstanden sind. Sie bestehen aus einzelnen anein- 
andergereihten WOrfeln, wie sie Osmond beschrieb 
(s. Abb. 57). Bei schwacher Aetzung sind auch die 
Korngrenzen und'die an den Komgrenzen sitzenden 
D om e schon sichtbar (s. Abb. 58). Auch bei starker 
Beizung kann man deutlich noch diese Art Dornę 
erkennen, die schriig an den Korngrenzen gelagert 
sind (s. Abb. 59).

W ie erklaren sich nun diese Erscheinungen, die 
Osmond erst durch Deformation seines Yersuchs- 
bleches erhielt? Le Chatelier gibt schon die dies- 
beziigliche Erklarung4). Er sprieht dem mit Stick
stoff beladenen Ferritkom wegen seiner heryor- 
ragenden Sprfidigkeit eine bedeutende Empfanglif^ 
keit g(^en Defonnation zu. Eine Gelegenheit, bei

*) $t.=3ng.-Dissertation, Berlin 1913, S. 30.
2) Revne de Metallurgie 1904, S. 19S/206.

)  Metallographie, S. 163.
)  Revue de Metallurgie 1905, S. 506.
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derDeformation auftritt, ist bei der Yorbereitung der 
Schliffe, dem Absagen und bei dem Schlcilen gegeben. 
Diese Erscheinungen lassen sich alle nur an sehr gut 
polierten Scłiliffen verfolgen. Dic bei Temperaturen 
oberhalb ó00° in Wasser abgeloschten nitrierten 
Proben zeigten keine Nadeln.

Abb. CO zeigt die Nadeln in einem Walzstab aus 
spródem ThomasfluBeisen, der bei der Yerarbeitung 
im warmen Zustande groBen Spannungen ausgesetzt 
war und bei der Analysc einen Stickstoffgehalt von
0,028% ergab. Auch in den SchwciBniihten treten 
haufig bei der Erkaltung starkę Spannungen auf. 
Iu den autogen m it Azetylen geschweiBten Eisen- 
teflen fanden wir dic Nadeln in geringercm Grade 
alsin den elektrischen'SchweiBungcn, die den hohe
ren Stickstoffgehalt aufwcisen. Man sieht also, daB 
der Stickstoff im Ferrit gelost ist und dabei eine er- 
lióhte Sprodigkeit und Spaltbarkeit des Ferritkorns 
vemrsacht.

In Zahlentafel 1 sind einige Ergebnisse von 
ZerreiBversuchcn m itgeteilt, die mit vcrsehieden 
stark nitrierten Probestaben von 12,5 mm ej) aus 
weichstem FluBeisen erhalten wurden. Die iiuBerstc 
Oberfliichenschicht der nitrierten Probestabe war 
entfernt worden; in der Zahlentafel ist der mittlere 
Stickstoffgehalt iiber den Quersehnitt angegeben. 
Das FluBeisen hatte folgende Zusammensetzung:

0.07 % C, 0,05 % Si, 0,30 %  Mn, 0,021 % P,
0,014 % S, 0,00 %  Cu, 0,004 % iN.

Zum Yergleich wurden Probestabe des FluB- 
eisens 48 st bei 700ł  in Stickstoff bzw. in Wasser- 
stoff gegluht.

Zahlentafel 1. Zerreil3verBU cho m it n itrie rte n  
Probestaben.

erhalten wurden, die yerscliieden lange Zeit im 
Ammoniakstrom nitriert waren, Man muB dabei 
aber beachten, daB die Probestabe Sehiehten mit 
von auBen nach innen abnehmendem Stickstoff
gehalt aufweisen. Man sieht, daB die magnetischen

\ £O Gegluht bei ! N 
7C0* Iu

;_______  1 %

Street-
grenze

ksj/qrum

FMtis-
kelt

k g / ą m m

Dch-
nu Mg

%

Quer-
sclinlU*-
Teriuin-
derunf 
. %

I Stickstoff 48 st !0,004 30,1 35,4 31,8 SI
2 Wasserstoff 48 ,, 0,(J01 28,4 34,7 31,5 81
3 Ammoniak 24 „  ;0,10 32,7 41,0 24,2 75 !
4 Ammoniak 48 „  0,11 32,7 41,1 21̂ 8 75
5 Ammoniak 72 „  0,16 35,0 42,8 22,5 71
6 Ammoniak 9G „  0 , 2 2 34,0 44,9 21,8 68

Die Probestabe hatten 12 mm <£> und 120 mm 
MeBlange.

Aus den in den Abb. 61 bis 64 wiedergegebenen 
Temperaturkuiren von Elektrolyteisen und von 
schwąch nitriertem Elektrolyteisen m it 0,22%  
Stickstoff (Oberflachcnsehieht entfernt) geht liervor, 
dafi der H altepunkt A3 durch den Stickstoff unter- 
<lriickt wird. Durch fortgesetzte Erwarmung auf 
hohere Temperaturen nimmt der Stickstoffgehalt ab, 
"nd die Umwandlung von fi- in 7-Eisen macht sich 
wieder durch den Punkt Ac3 bei etwa 960° auf der 
Erwarmungskurve bemerkbar.

W e durch den Stickstoff im weichen FluBeisen 
die magnetischen Eigenschaften verandert werden, 
ist an den magnetischen Induktionskurven Abb. 66 
zu seben, welche m it Staben von 6 mm Durchmesser

mo m  m  w  ao soo jtx> m  w  te"
Abbildung 61. Tem peraturkurre von Elektrolyteisen.

Abbildnng 62. TemperaturkurYc von Elektrolyteisen^ 
nitriert mit 0,22%  K.

1. Erw&rnnmg bis 1000°*

m  m  m  m  w  m )  j w  m  w

Abbildung 63. Temperaturkurye yon Elektrolyteisen, 
nitriert.

2. Erwarmung bis 1200®.

Abbildung 64. Temperaturkurye von Elektrolyteisen, 
nitriert mit 0,03%  N.

3. Erwarmung bis 1200°.

Eigenschaften durch den Stickstoff versehlechtert 
werden; die Pcrmeabilitat wird kleiner, und die 
Hysteresis und Koerzitivkraft werden groBer.

Einen eigenartigen K urm w erlauf erhiilt man bei 
der magnetischen Priifung von nitrierten Staben 
aus FluBeisen m it rd. 4 % Silizium (rgl. Abb. 66). Die
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Hysteresis wachst 
crheblieh, ohne daB 
die Koerzitivkraft 
zunimmt, Meines 
Wissens sind solche 
lnagnetischen Kur* 
ven noch nieht be- 
kannt geworden.

Beim  Gliihen der 
nitrierten Stahlpro- 
ben im Vakmun trat 
bei 520° eine deut- 
liche Zersetzung ein, 
die bei hoheren Tem
peraturen lebhafter 
wird. Im Wfisser- 
stoffstrom wird der 
Stickstoff schon von  
400° an in Form  
von Ammoniak fort- 
gefiihrt, und auch 
im Stickstoffstrom  
tritt bei hoheren 
Temperaturen Zer- 
fall des Eisennitrids 
ein. Danaeh kann 
z. B. in diiimen 

ThomasfluBeisen- 
blechen durch Zer- 
fall von Eisennitrid Blasenbildung eintreten. 
Wenn jedoch im Eisen andere Elemente, z.

Abbildung 65.

Jlagnetische Induktiona- 
kurven.

1 =  SiliziumfluBeisen (mit 
4 %  Si) bei 000° gę
gi ii bt.

1 1 =  FluBeisen 9 st bei 
600° in Ammoniak 
nitriert.

I I I  — FluBeisen, 213 st bei 
600" in Ammoniak 
nitriert.

B.
Silizium oder Chrom, gelost sind, so bilden sich beim 
Kitrieren bei hoheren Temperaturen von etwa 800° 
an sowie auch beim Gliihen von bei 600° nitrierten 
Proben Nitride dieser Elemente selbst, die im Gegen-

Abbildung 66.

Magnetische Induktions- 
kurven.

1 SiliziumfluBeisen (mit 
4 %  Si) bei 900" ge- 
gliiht.

11 -= FluBeisen (mit 4%  Si) 
9 st bei 600° iu Am
moniak nitriert.

I I I  - SiliziuinfluBeisen (mit 
4°/o Si) 96 st bei 600» 
in Ammoniak nitriert.

satz zum Eisennitrid sehr bestiindig sind. Abb. 67 
zeigt einen Schliff einer nitrierten Probe von Silizium
fluBeisen m it 4%  Silizium. Im  ungeiitzten Zustande 
treten grau-schwarze Einschliisse auf, die nach ihrer 
Entstehung und ihrem Yerlialten ais Siliziumnitrid 
atizusprechen sind.

Ueber  den heutigen Stand der  Warm- und Gluhófen.
(Fortsetzung von Seite 1740.)

\ / o i i  der Firma Heimsoth & Vollmer vorm.
’ Schmidt & Desgraz wird der Kistengliihofen 

nach Abb. 87 fiir Feinblcche ausgefiihrt. Die Luftvor- 
w&rmung findet ausschlieBlich in den Seitenwanden 
und im Doppelgewiilbe statt, die Abgase ziehen 
durch zwei Oeffnungen iu den Seitenwanden un
mittelbar in den Fuchskanal. D ie Dusenbrenner, 
dereń sechs Stiick vorhanden sind, sind ungetiilir 
in einer Entfernung von zwei Drittel der Herd- 
lanite vom Einsatzende angeordnet, und zwar in 
einer Reihe. zu je zwei Stiick in den Seitenwanden 
und im Gewolbe. Die Flamme umspult auf diese 
Weise die Kisten gleichm&Big und zieht im Gegen- 
strom zu denselben nach dem Einsatzende. Die 
Warmeausnutzung ist daher eine gute, die Kisten 
werden gleichmiiBig und allmahlich angewarrnt; 
ebenso findet die Abkiihlung der Kisten auf dem 
letzten, unbeheizten, jedoch durch die Luftvor-

wSrmung gekiiblten Drittel der Herdlange all- 
mahlich und gleichmiiBig statt,

Diese Oefen werden in Liingen von 21 bis 44 m 
(lichte Herdlange) ausgefiihrt. Die kfirzesten fassen 
siel>en Gliiliwagen von je 3 m  Lange, die liingsten elf 
Wagen von je 4 m Lange. Die Leistung beliiuft sich 
auf 24 bis 30 bzw. 8 0 1 in 24 st. Sowohl dei Kohlenver- 
brauch ais auch der Abhrand der Gluhkisten ist bei 
w atem  geringer ais bei Oefen m it direkter Feuerung. 
Rei einem deraitigen Ofen von 28 in Lange, mit einer 
Fassung von sieben Wagen yon je 4 m Lange, soli be: 
einer Leistung von 0 4 1 in 24 st der Kohlenveibrauch 
(7000 W E/kg) 0,25 % im Monatsdurchschnitt be- 
tragen haben, Sonntags- und Anheizkohlen miteinbe- 
griffen. D ei Kistenverseh!eiB soli sich auf ungefiihr 
die H alfte desjenigen bd direkter Feuerung stellen.

Der in Abb. 88 dargestellte, von dem Technischen 
Bureau Friedrich Siemens, Berlin, ausgefuhrte
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Kistengluhofen besitzt zwei ange- 
baute Gaserzeuger und Kammern 
fur dic Yorwarmung der Luft. Der 
vordere, groBere Teil des Ofens 
wird dureh qaer iiber den Herd 
ziehende Flammen bebeizt, wah
rend der andere Teil unbeheizt 
ist und zur Abkiihlung der Kisten 
dient. Durch Anwendung der Rege- 
nerativfeuerung soli es moglich 
sein, die gewiinschte GIlUitempe
ratur m it der denkbar geringsten 
Luftmenge zu crziclen und damit 
don Abbrand der Kisten zu ver- 
ringern.

Die eigenartige Bauart des in 
Abb. 89 wiedergegebenen, yon der 
selben Firma auBgefiihrten Kistcn- 
gliihofeus bezwcckt, die Lebcns- 
dauer der Kisten zu erhohen. Zu 
diesem Zweek ist der Ofen ais 
halber Kreisring gebaut und um- 
1'aCt die eine Halfte eines auf 
Rollen drehbaren kreisringformigen 
Herdes. D ie Kisten werden aut diese 
Weise ohneErschutterung durch den 
Ofen und unter den Kran gefahren 
und werden weniger beim Ein- und 
Ausbringen herumgestoBen. Die 
vor weiterer Oxvdation schiitzende 
Oxydhaut blattert infolgedessen 
nicht so leieht ab, und der Ofen 
soli demzufolgc gegeniiber einem  
gewdhnlichen Kanalofen eine um  
33 % grOBere Haltbarkeit der Kisten 
ergeben. AuBerdem soli dieser Ofen 
weniger Bedienungsmannsehaft er- 
fordern. Der abgebildete Ofen 
ist m it Halbgasfeuerung versehen. 
p - Um die W to n ę  der fertig ge- 
gliihten Kisten besser auszunutzen, 
hat die Firma Poetter, G. m. b. H., 
Diisseldorf, den in Abb. 00 darge- 
stellten, naeh dem Vorgang der 
RingBfen arbeitenden Kistengliih- 
ofen entworfen. Der Ofen besteht 
aus seehs Kammern, von welchen 
jeweils eine unter Feuer steht, wah
rend gleichzeitig von den ubrigen 
fiinf Kammern zwei der Yorwiir- 
mung von Kisten und eine der 
Erhitzung der Yerbminungsluft 
dienen. In den ubrigen zwei Kam
mern werden zu gleieher Zeit Kisten 
ein- oder ausgefahren und kleinere 
Reparaturen vorgenommen. Ist die 
unter Feuer stehende Kammer auf 
geniigend hohe Temperatur ge- 
bracht, so wird der ganze Heiz-
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prozeB um eine 
Kammer weiter ver- 
legt, Zu diesem  
Zweek besitzt jede 
Kammer auf der 
einen Sei te zwei 
hochliegende Bren- 
ner, die durch eine 
grfiBere Anzahl ver- 
tikalei Kanale teils 
m it einem darunter 
befindlichen Kanał, 
teils m it der benach- 
barten Kammer in 
Yerbindung stehen.
Aut der andereu 
Seite der Kammern 
sind im Boden einige 
Oeffnungen vorhan- 
den, die m it den 
Brennerri der davor 
befindlichen Kam
mer in Yerbindung 
stehen und je nach 
der Sehaltung der 
Kammern die Ab
gase oder die Yer- p  >;

brennungsluft in — 
diese lei ten. Jeder 
der unter den Bren- 
nern angeordneten 
Kanille fiihrt in eine 
zugehoiige Ventil- 
kiunmer und kann 
sowohlm itdem  Gas- 
kanal ais auch mit 
der AuBenluft oder 

dem Abgaskanal 
yerbunden werden, — 
b o  daB entweder Gas 
oder Luft in den 
Brenner stromt oder 
aus demselben Ab
gase abgesaugt w er- £  
den. Der Gl0hvor- 
ganggeht nun in der 
Weise vor sich, daB 
die Yerbrennungs
lu ft durch die zuge- 

horige Ventilkam- 
mer in eine Kammer 
m it fertig gegliihter 
Kiste gelangt, sich 
an letzterer erhitzt 
und durchdieBoden- 

offnungen in die,' 
Brenner der vorge- 
schalteten Kammer 
gelan gt Hier trifft

Scfiw W A -A

Abbildung 88. 
Kiśten-luhofen ron Siemens.

sie mit dem aus rder zugehSrigen 
Vcntilkammer kommenden Gas zu
sammen, yerbrennt und beheizt 
die ; Kiste. D ie Yerbrennungsgase 
gelangen dureh die Bodenoffnungcn 
in die vorgcschaltete Kammer, 
warmen die darin befindliche’ Kiste
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Kisten hinweg. Dio Tiiren werdon be
li- arbeitet, um den Eintritt falseher Luft 
? zu vcnneiden,
śf;‘ Ein von Zivilingenieur Franz Karl 

Meiser, Niirnberg, ausgcfiihrter Kisten- 
gluhofcn ist in Abb. 91 dargestcllt. 
D er. Of011 weist dic iibliche Tumiel- 
bauart auf. D ic Luft tritt ani Ausfahr- 
ende f  in fden Ofen, kilhlt die ge- 
gliihten GefaCc ab und yerbrennt In

SchnittF—F.

Abbildung 88. Kisteugliitiofen von Siemens,

vor und gelan fjn , nachdem  
sie in derselben Weise noch 
eine Kanimer durehstromt haben, 
<lurch die Yentilkammer dor zu- 
letzt durchzogenen Kammer in 
den Rauehkanal. Die Kisten 
konnen entweder von der Seite 
dureh Tiiren eingesetzt werden 
oder von oben her bei Anordnung 
eines abnehmbaren GewOlbes. 
In beiden Fiillen zieht ein Teil der 
'  erbrennungsgase auch unter den

KistenglDłiofen von Meiser,Abbildung 91.
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der Mitte des Ofens mit dcm dort einstrómendcn 
Generatorgas. Die Yerbreimungsgase umspUleu die 
neu cingedriickten GefiiCe, geben an diese ihre Warme 
ab und entweichen an der Einfahrseite des Tunnels 
nach dem Itauchkanal. (FortscUung folgt.)
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Umschau.
Ueber Verbrennungsmaschinen.

B. H opkinson veróffentlicht eine lehrreiehe Be
trachtung*) iiber die Vorgange beim Ladcn von Zweitakt- 
mâ hmes. Zur losung der Aufgabe, die je Ladung er- 
fcrderliche Frischluftmenge zu berechnen, Bucht er zu- 
nachst die beiden Grenzwerte festzulegen. Der gunstigste 
Fali ist offenbar der. dali dic Abgase von der nachdraugcn- 
dea Luft ohne jede Mischung oder Wirbelung heraus- 
gesekoben werden. Das ̂  Gegen teil sieht der Yerfasser

34*
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Abblldang 2. Anor-Inung- der 
Stiaioffnuujfen bel Zjllndern 
voa Zweltakt-Gaama&cbinen.

Łat,

*) Yortrag Y or der Institution o f Naval Architects, 
h&titution of Engineers and Shipbuilders in Scotland, 
^orth-East Coast Institution of Engineers and Shipbuil- 
™  Xeweastle-on-Tyne 1914, 8. Ju li; vgl. Engineering

1T. .Juli, s .  100/2; Engineer 1914, 31. Ju li, S. 133/4.

I  3 .

hauaer-Zylinders. Kr ersetzte aber die Abgase durch 
Salzlosurig bekannter Starko, dic Frischluft- durch reines 
Wasser und ermittelte durch Analyscn des Zylindcr- 
inlialtcs und des Abwasscrs nach einem Spiilversuch mit 
Yerschiedenen Wassermengen d ie  n u tz b iin g c n d c , d . lu im 
Zylinder Yerbleibende Spiilwassermenge. Die Ergebnisse 
weisen mit den nach seiner erweiterten Theorie errech- 
ncten Wcrten gute Ucbereiristimmung auf. lic i diesen 
Yersuehen wurde gleiehzeitig featgcstellt, daB im Zylinder 
von  dreifacher Hublange die Einleitung einer zur Yer- 
drangungsrichtung rcchtwinkligen Wirbelbildung nach 
Abb. 2 fur dic Schichtenbildung yo ii Y orteil zu sein 
schcint, bei kurzeń dagegen nutzlos. Wiehtiger sind dio 
Versuchsergebnisse an einer richtigen Betriebsmaschine 
der nachstehend boschrie- 
bencn Bauart Fullagar, deren 
vier Zylinder Yerbrennungs- 
techniseh genau der Occhcl- 
hauscr - Ausfuhrung entspre
chen und die aus Abb. 3 er- 
siehtlichen HauptmaBc auf- 
w eisen. Durch enge B ohrun-

o  a i  ą v  o s  o j  t o  u  i f  r j  z , o

fingeótose.is L tff in % (fes Zyf/frdcrMfio/ts

Abblldunę 1. Sptilwlrkung- bni Zwcltakt-fiasmaschlnen 
nach IIopkln*on.

dann eingetreten, wenn in jedem Augenblick dic Mischung 
zwischen Gas und Luft Yollkommen ist. E r crrcchnct 
dann, daB die im Zylinder zuruckbleibende Luftmenge x 
zu der gesamten Luftmenge y in der Beziehung steht 
x -  1—e~*T Abb. 1 zeigt auf dieser Grundlagc schau- 
fcildlich das Gebiet, auf das danach dieKonstruktionstatig- 
keit beschrankt ware, wenn dic striehpunktierte Linie die 
aufgewendete Luftmenge, dic ausgezoger.e Kurve die 
im Zylinder Yerbleibende darstellt. Diese GrcnzkurYe 
iiach Hopkinson gibt tatsachlich aber keine Mindest- 
werte, die nicht infolge Wirbelbildung des Gasgemisches im 
Mnder unterschritten werden konnten. Dieses Einflusses 

wegen erscheint es nicht an- 
gebracht, Hopkinson weiter 
auf seinem Rechnungsgunge 
zu folgen, wenn er einer in 
gewissem MaBo wohl immer 
Yorhandencn, fiir dic Spiilung 
giinstigen Schichtung da
durch Rechnung zu tragen 
sucht, daB cr das Mischungs- 
verhaltnis von der Einstrom- 
zu der Ausstromoffnung ge- 
setzmaBig Yeranderlieh und 
nur in der Mitte in seiner Zu
sammensetzung dem friiheren 
idealen Fali entsprechend an- 
ninunt. Im wesentlichen wohl 
ungunstig auf den Ladcvor- 

gang wirken auch die Druckschwankungen in der Ausouff- 
Uiitung ein. Yon besonderer Wiehtigkeit ist jedenfalls die 
Î nłckYcrteilung bei Beginn der Lufteinstromung. Eine 
senauere reehnerische Yerfolgung ist nur im Einzelfalle 
^glich, naehdem die Druckschwankungen ermittelt sind.

Yon besonderem Interesse sind nun die Yersuche, die 
Hopkinson zur Nachpriifung seiner Thcorien angestełlt 

Er bedient sich dazu des Modells eines Oechel-

M  f S 7 / n m

Abbildung- 3. Yersuch-- 
'zylinder.

l i p .

Abbildung Ą. Scfaetua der 
F u lla jr ar->1 mc h 1 n e.

gen inderZundvorriehtung wurden dauernd Gasproben aus 
dem Zylinder in kleine Sammelgefafie entnommen, gieich- 
zeitig eine zweite Reihe Proben aus den Abgasen. .N aeI) 
rollstSndiger Verbrennung der brennbaren Bestandteile 
muB sich der Kohlensauregchalt der Zylimlcrproben zu 
dem der Abgasproben vcrhalten wie die gesamte Spulluft- 
nsenge zu der im Zylinder zuruekgcbliebenen. Die v o 11 
einem Geblase geUefcrte Luft wurde durch Stauscheibe 
gemessen. Die erhaltenen Werte, die in Abb. 1 einge- 
zeichnet sind, liegen nahe bei der unteren Hopkinsonschen 
Grenzkurve. Da die Annahme, daO Im Oechellismaer- 
Zylinder schadliebe Wirbelungen nur in geringem JlaBe 
stattfinden, Wahrseheinliehkeit fiir sich hat, bleibt nur die 
SehluBfolgerung, daB die Schichtenbildung gani gering 
und die Mischung sehr yollkommen ist. Wenn man aus 
den beiden Versuchsangaben Uberhaupt weitere Schlusse 
zu ziehen berechtigt ist, so scheinen X>ruekscliwankungen 
im Anfang in giinstigem Sinne mitgewirkt zu haben, und 
tatsachlich ist auch ein Unterdruek in der Auspuffleitung 
wahrend dieser Zeit beobachtet worden. Die ZuTerlassig- 
keit des ganzen McBrerfahrens ist zweifelhaft. Bei wun- 
schenswerten Nachpriifungcn ware jedenfalls Probe- 
nahme an moglichst vie!en Stellen des Zylinders anzu-

234
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streben, um ortlicho Stornngserscheinungen auszugleichen. 
Modellversucbe, die nach Ansicht dea Berichterstatters 
aber besser mit Gas ais mit Fliissigkeit auszufiihren waren, 
konnen zur Klarstellung dieser Frage sicher ebenfalls yon 
Nutzen sein.
1 Suchen die Arbeiten Hopkinsons unsere wissenschaft- 
licheu Erkenntnisse der Grundlagen im Bau vun Yer- 
brennungsmasehinen zu yermehren, so sind die Mit
teilungen von H . F. F u lla g a r1) fur die konstruktiyc Aus- 
biłdung von unmittelbar er Bedeutung. E r behauptet, 
daB den bisherigen Bauarten folgende drei Fehler bei 
ihrer Weiterentwicklung entgegenstehen:

1. Die durch die Wandungen abzufiihrende Warnic- 
menge wachst mit der ZylindergroBe, wahrend gleicli- 
zeitig auch die Wandstarke zunimmt.

2. Das Gewicht fiir dio Leistungseinheit wachst mit 
der MaschinengroBe,

3. Eine Reihe keine Nutzarbeit leistender oder sogar 
arbeitsverzehrender Krafte nehmen an dem Arbcits- 
spiel teil, ais Deckelkrafte, Ycrdichtungsdrucke und 
freic Massenkrafte.

Frei yon den genannten Nachteilen unter 2 und 3 ist 
die Oechelhauser - Maschine, und zwar in ihrer Zwei- 
zylinder-Tandem-Bauart. Durch eine zweifcllos ge* 
schiekte Anordnung nach Abb. 4 w ill Fullagar dereń nieht 
ganz cinfache Triebwerksaus bildung, vor allem die drei- 
fach gekropfte Kurbelwelle, umgehen. E r legt die beiden 
Zylinder nebeneinander und verbindet die Kolben kreuz- 
weise durcK Zugstangen, so daB er in zwei Haupt
ach sen mit nur zwei Kurbeln und Triebwerken aus- 
kommt. Die konstruktive Gegenleistung sind dafiir Fiih- 
rungen, welche die Seitcndrucke der Kolben aufzunehmen 
haben. Unter Vernachliissigung der etwaigen Lade- 
pumpen und der Voraussetzung, daB dio Maschine mit 
zwei Zyliriderpaaren in spiegelbikllichcr Anordnung ge
baut und auf die Voreilung eines Zylinderpaares zu Steue- 
rungszwccken verzichtet wird, ist vollkommener Massen- 
und Antriebsmomentenausglcich yorhanden. Dic Haupt- 
lager sind nur durch Gewichtsdrucke belastet, das Trieb- 
werk hat nur wirkliche Nutzarbeit leistende Krafte zu 
iibertragen, die Zylinder sind von der Durchleitung von 
Kraften befreit, alles Yorteile, die die neue Maschine mit 
der einachsigen Tandem-Oeschelhauser-Maschine teilt. 
Das Bild verschiebt sich ein wenig zu seinen Ungunsten, 
wenn ipan, wie fiir die Steuerung wunschenswert, dem 
einen Zylinderpaar eine gewisse Yorcilung erteilt. Der 
vołlkommene Krafte- und Masscnausgleich ist dann nieht 
mehr zu erreichen. Bei der Fullagar-Maschine fallt dann 
auch die bauliche Yereinfachung fort, Ein- bzw. Aus- 
stromungsraume fiir beide Zylinder je auf einer Seite 
zusammenfassen zu konnen. Nichtsdestoweniger bieten 
die beiden behandelten Anordnungen die Móglichkeit zu 
einer im Gasmaschinenbau bisher unbekannten Material- 
ausnutzung. Das zeigt schlagend die in Abb. 5 dargestellte, 
von W. H. Allen, Son & Co., Limited, fiir die Newcastle 
Electric Supply Company gebaute Yierzylinderprobe- 
maschinc von 550 FS Leistung bei 2f»0 Umdr./min, die 
einschlieBlich Schwungrad nur 21 <5 t wiegt, wobei der 
mittlere indizierte Druck im Zylinder 4,9 kg/qcm a'if- 
weiaen, die Hochst beanspruchung der Triebwerksteile nur 
630 kg/qcm betragen und die der GuBteile rd. 110 kg/qcm 
nieht iibersehreiten soli. Ein Yergleich zwischen der 
Oechelhauser- und der Fullagar-Bauart seheint bei einem 
oberflachlichen Yergleich zugunsten der letzteren auszu- 
fallen. Die Einfachheit der Anordnung und die leichte Aus- 
baumoglichkeit der Kolben ist bestrickend. Bei nalierer 
Betrachtung ist aber die Entscheidung nieht so leicht. Die 
Reibungsarbeit der seitlichen Fiihrungen bei der Fullagar-

ł ) Vortrag vor der Institutiun of Naval Architects in 
Newcastle-on-Tyne am 8. Ju li 1914 und der Institution of 
Mechanieal Engineers in 1‘aris am 8. Ju li 1914; vgl. 
Engineering 1914, 17. Ju li, S. 103/5; Enirineer 1914. 
10. Ju li, S. 50; 17. Ju li, S. 79/80.

Maschine wird viel 
hoher scinłals bei den 
gewohnliehen Kreuz- 

kopffiihrungen, da 
auch bei der Hochst - 
spannung eine der 

gleichbleibenden 
Schraglage der Ver- 
bindungsstangen ent- 
sprechende Nor mai- 
kraft aufzunehmen ist 

(abziiglich Mussen- 
krafte des oberen 
Kolbens). Nach Yer
suchen von Hopkin- 
son soli der mechani- 

sche Wirkungsgrad 
(ohne Ladepumpo) 

trotzdem 90 % be
tragen haben. Der 
thcrmische Wirkungs
grad ergab sich zu 
anniihernd 30%  ein
schlieBlich Ladepum- 
penarbeit. Der indi- 
zierte thermische W ir
kungsgrad (ohne La- 
depumpen) wird zu 

%  angegeben, so 
daB fiir die Ladepum- 
penarbeit unter Be- 
riicksichtigung des 
angegebenen inccha- 
nischcn Wirkungsgra- 
des nur 4,9 % iibrig 
bleiben. Da die Lade- 
pumpen, ein Kreisel- 
geblaso fur Luft und 

eine Gaskolben- 
pumpe, getrennt an- 

getrieben wurden, 
seheint dieser 
allerdings so 
gering, daB 
man auf ir- 

gendwelche 
Unstimmig- 

keiten schlie- 
Ben muB. Zu 
Bedenken ge

ben die 
Schragver- 

bindungen der

Abbildung 5. FulUgar-Maschlne ron 550 PS 
Leistung bel 250 Umdr./mln.

Kolben bei Aussetzern o. dgl. AnlaB. Die Kompressions- 
spannung wird wenigstens bei Gasmaschinen (Diescl- 
maschincn ŵ aren darin gunstiger gestellt) nieht zur Be- 
schleunigung des schweren Kolbens mit W asserkiihlung, 
Fuhrung und Gcstange ausreichen, so daB letzteres mit 
gro Bem Hebelarm auf Biegung beansprucht \\ertlen wird. 
Bei gegebener Kolbengeschwindigkeit und Drehzahl wird 
durch die groBte zulassige Schraglage der Kolbenrerbin- 
dungsstangen der groBte ausfuhrbare Kolbendurchmes.se 
beschrankt sein. Auch aus diesem Grunde kann fiir Gas 
maseh' ien die Oechelhauser - Anordnung mit drei Trio j 
werkf * und zwei Zylindern der Fullagar-Maschine iuit 
vier rriebwerken und vier Zylindern gleichwertig smn. 
Der Baumbedarf der Oechelhauser-Maschine ist zweifel 
los geringer, ihr mechanischer Wirkungsgrad hoher. 1 ie 
Fullagar-Maschine eignet sich anscheinend mehr 
stehende Bauart und hat wohl besonders ais Schu • 

maschine gunstige Aussichten. Die Oechelhii uscr-- <> 
schine ist b<*sser fur liegende Bauart fiir Kraftwer 
zwecke geeignet. jfr.
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Kriegshilfe fiir Ingenieure.
Die Organisation der Kriegshilfe 

fiir die Angehorigon der technischen 
Berufsatande war Oegenstand der 

Beratung in einer 
Versammlung von 
Yertretern der gro * 
Bcren technischen 
Yerbande, die vor 
einigen Ta gen im 
neuen Geschafts- 

hause des Yer- 
eines deutschcr In 
gę nieurc zu Berlin 
Btattfand. Erfreu- 
licherweise konnte 
auch hier wieder 
fcstgcstellt wer
den, daB das deut-

Abbildun-r 5. Fullajfar-Masohlno t o d  550 PS LoUtungr b<-I 250 U m dr./min. sche \N irtschafts-
leben dank der

auCerordentlichen Anpassungsfahigkeit unserer Ingenieure 
dem durch den Krieg verursachten schweren Stoli voll- 
kominen standgchalten hat.

Die Z e n tra lste lle  f iir  In g e n ie u ra rb e it1), an der 
auch der Yerein deutscher Eiscnhiittenlcute bcteiligt

Ygl. St. u. E. 1914, 20. Aug., S, 1411.

Neuartiger Kuhler.

Die von Heemann and Froude Limited in Worcester 
gebaute Maschine1) (s. Abb. 1) besteht aus einer Reihe von 
Irommeln, auf die Band eisen mit geringem Abstande

l ) Engineering 1914, 4. Sept., S. 313/4.

iibereinander aufgewickelt sind. Die 
derart gebildete Walze ist auf einer 
Welle verkeilt und lauft in Lagern 
so, daB der untere Teil der Wałzo in 
einen Bchalter taucht, der mit 
Wasser oder einer sonstigen Fliissig- 
keit gefiillt werden kann. Der obere 
Teil ist mit einer Vcrkleidung ab- 
gedeckt. An einem Ende befindet 
sich noch ein Geblase, das die von 
der anderen Seite eintretende Luft 
durch dio Yorrichtung durchsaugt. 
Die Walze mit den Bandspiralen 
wird langsam in Uindrchung gesetzt 
und der Stand der Fliissigkeit in 
dem unteren Behalter durch ein 
Schwimmerventil °aui gleieher Hohe 
gehalten. Die Wirkuogsweise der 
Einrichtung ergibt sich nach der 
Zciehnung von selbst. Die Yor
richtung ist angewendet worden zum 
liuckkiihlcn des Kiihlwassers von 
Yerbrennungsmaschinen, zur Kiih- 
lung von Oel aus ilartekesseln und 
auch zur Kuhlung und Reinigung 
von Luft fiir elektrische Generatorem 
Die Maschine soli sich bei kleinem 
liauinbedarf dureh Wirksamkeit und 
geringe Betriebskostcn ausgczeich- 
net haben.

Abbildung 1. Kiihlt-r.
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ist, und die ihren Sit z im Hause des Yereincs deutseher 
Ingenieure, Berlin XW ., Sommerstr. 4 a, hat, befaBt 
sieh nur mit der Unterbringung stellungsloser Ingenieure. 
V on 1700 im ganzen eingelaufenen Stellengesuchen sind 
zurzeit noch etwa 750 ernsthaftc Stellengesuche zu er- 
ledigen.

Bei obiger Besprechung beschloB die Yersaminlung 
ferner, die plan mii Bigę Beschaffung und Ermittlung 
geeigneter Arbeitsgclegenheit fiir die Angehorigen der 
technischen Berufsstande weiter a uszu bau en. Lebhaft 
zu begriiBen sind weiterhin auch die Beschlusse, die eine 
innigere Zusanunenarbcit der Unterstiitzungskassen an- 
streben. Lediglich der wirklich Bediirftige soli unterstiitzt 
werden und dieser auch nur soweit, wie es unbedingt er- 
forderlich ist. Die Yerwaltung dea Unterstutzungswesens 
naeh einheitlichen Gesichtspunkten ist eine dringende 
Forderung der jetzigen Zeit. Den AbschluB der fiir die 
Angehorigen der technischen Berufsstande vorgesehenen 
Kriegshilfe bildet die Beschaffung von Unterkunft, Nah- 
rung und Kleidung. Zu diesem Zweok hat der Verein 
deutseher Ingenieure sein altes Vereinshaus zu Berlin in 
der CharlottenstraBe zur Yerfiigung gestellt, in dem unter 
bereitwilligster H ilfe von Wohlfahrtavereinen bedurftigen 
Ingenieuren Wohnung und Friihstuck kostenfrei gewahrt 
werden.

Es steht zu hoffen, daB es auf diese Weise gelingen 
wird, dic Angehorigen der technischen Berufsstande iiber 
den Krieg hinaus leistungsfahig zu halten.

Carl Schnabel f .
Am 23. NoYeml>er 1914 starb, 72jahrig, in Berlin der 

Obcrbergrat Dr. Carl Schnabel, weiland Professor fiir

Metallhiittenwescn an der Kóniglichen Bergakademie 
in Clausthal. Sein Name wird im Kreise der Metali* 
huttenleuto der ganzen Welt fortleben, allein schon da* 
dureh, daB er dureh sein Yorziigiiches Handbuch der Metall- 
hiittenkunde iiberall bekannt geworden ist. Dem Eisen- 
huttenwesen stand Schnabel fern, und doch werden sich 
vielc Mitglieder des Vereins deutseher Eisenhuttcn* 
leute dankbar des Lehrers ihrer Studen ten jahre erinnern.

Diesen Dank verdient Schnabel, und noch melir, 
er verdient Nacheiferung. Jeder, der es emst mit der Auf* 
gabe meint, die studentische Jugend in praktischen 
Fachem zu belehren, wird zu Schnabel ais einem Meister 
der Darstellungsweise und des freien Yortrags aufblicken. 
Der vielgereiste, welterfahrene Mann, im Besitze eines 
reichen, weitumgreifenden Wissens, gab sich, aus dem 
Yollen schopfend, ganz seiner Aufgabe hin. Er las in 
den Augen seiner Studenten und sie in den seinigen.

Dic aber, die ihm Dank schuldig sind, sind auch in 
weiteren Kreiscn zu finden. Welcher Berg- und Hiitten- 
mann kennt nicht die „Schnabellicder44. und hat nicht aus 
ihnen wie aus einem Jungborn Frohsinn und Begeistcrung 
geschópft ? Wer diese Lieder nicht kennt, dcm kann mam 
allerdings nicht ihre Schiinheit schildern. Wer sie aber 
einmal gehort hat, der vergiBt sie nicht wieder, und wer 
sie inmitten der Oberharzer Berge selber mitgesungeu hat. 
der hort zeitlebcns die Tannen rauschen. ,,Wohl unter 
einen Tannenbaum —  Tragt mich ins Grab am Waldes- 
saum. Ein Schlagel setzt und ELsen drauf. Und ruft: 
Gluck auf!*4 So steht es in einem der Lieder.

Ehre seinem Andenken!

Professor B e r n h a r d  O m n n , Clausthal.

Aus Fachvereinen.
Iron and S te e l  Instirute.

Dio IterbsUersammlung dea Vcrcines, die im Sep- 
tembor in Paris abgohalten werden solltc1), fand wegen 
dr-s inzwisehcn ausgebroehenen Krieges am 19. Xovembcr 
in Ijjndon statt. Dio Yersamtnlung, die an Stelle des 
dureh den Krieg in Ik-lgien zuriiekgehaltcnen Vorsitzendcn, 
(ieneraldin-Uors G re in e r, von Dr. A. Cooper geleitet 
wurde, crledigte nur die gesehaftliehen Angelegenheiten. 
Die fiir die Sitzung vorbereiteton Yortrage wurden, ohne 
rerlcsen 7.u werden, entgogengenommen; sie sollen im 
folgenden aunuglich wiedergegeben werden.

U  G u ille t hatte unter dem Titel 
Elektrolyteisen, seine Herstellung, Eigenschaften und 

Yerwendung
eine groBere Abhandlung2) gebracht, die sich jedoch, genau 
genommen, nur m it dem nach Patenten der Coiupagnie 
Ro Fer in Grenoble hergcstellten Produkte befaBt. Seit 
1910 stellt diese Gesellschaft Elektrolyteisen auf roticren- 
den Kathodcn her, und zwar in Badem aus neutralen 
Eisensalzen. denen man zur teilweisen Entfernung der 
Wassorstoffhlasen an der Kathode fortlaufend Zusiitze 
von Eiscnosyd macht. Iło s Verfahren haben die St.-Marie- 
und Gravigny-Wcrke und die Gesellschaft Bouehayer und 
Yiallet erworben; letztere Firm a hatte in Lyon Rohre aus 
Elektrolyteisen ausgestellt3). Bei Yerwendung von Roh
eisen ais Anoden wurde ein Eisen erzeugt, welches nach 
dem Ausglnhen 0,004 %  Kohlenstoff, 0,007 %  Silizium, 
0,000 %  Schwefel und 0,008 % Phosphor enthielt. Man 
glaubt jetzt einen Phosphorgehalt von 0,010 % ge- 
w ilirleisten zu konnen. Das Roheisen hatte 2,35%  
Kohlenstoff, 1,31 % Silizium, 0,07 %  Schwefel und 1,07 % 
Phosphor. Stan wendet Stromdichten von 1000 Amp/qm

») Ygl. St. u. E. 1914. 4. .Juni, S. 974.
*) VgL Engineering 1914, 2. Okt., S. 413/0.
*) Ueber die sonstige Erzeugung von Elektrolyt- 

eisenroliren, Blechen usw. Ygl. St, u. E. 1914, 1. Jan., 
S. 24; 15. Jan., S. 113; 17. Sept., S. 1512.

an und gibt an, daB man mit 1 KW -Jahr 2000 kg Metali 
(einschlieBlich alles anderen Kraftverbrauchs fiir Katho* 
denbewegung usw.) herstellen kann. Man stellt Rohre von 
4 m Lange, 100 bis 200 mm Durchmesser und 0,1 bis 6 nim 
Wands tarkę her. Das Metali, w ie es aus dem Bade kommt, 
ist hart und bruchig; nach H a d fie ld  gaben 34 g Eisen

• 4,3 cc), auf 1400° erhitzt, 28,8 cc Gas ab, welches in 
der Hauptsache (98,8 % ) aus Wasserstoff neben kleinen 
Mengen Kohlensaurc^ Kohlenoxvd und Stickstoff be* 
stand. Die Brinell-Harte des ungegluhten Eisens ist 193 
(Kugcl 10 mm, Druck 3000 kg). Das Kleingefuge zeigt 
ein Haufwerk von Nadelchen, iihnlich dem Martensit, 
diese Struktur rerschwindct aber beim Ausgliihen bis auf 
900°, indem das Bild des reinen Ferrits auftritt. Das Aus* 
gliihen (im Salzbad) ist nur bei 900° Yollstandig, unter 
700° kann auch langere Zeitdauer keinen vollen Erfolg 
bringen. Bleehe, die zwei Stunden lang in Magnesia bei 
900° ausgegliiht waren, zeigten nur noch eine Brinell- 
Hiirte von 90, die Festigkeit ist 30,9 bis 32,8 kg/qnuu. 
dic Dchnung 40,2 bis 42,1 % in der Richtung der Liings- 
achse. Die kritischen Punkte der Erhitzungs- und Ab- 
kuhlungskurven sind die von G u ille t & P o rte v iri schon 
anderwarts1) mitgeteilten, ebenso die Angaben iiber den 
elektrischen Widerstand3). Die Kurve der Ausdehnung des 
Eisens steigt regelmaBig an bis in die Gegend von 950 
wo eine plotzliche Zusammenziehung erfolgt (bei Eisen 
mit 0,03%  Kohlenstoff fanden Charpy und Grenet diesen 
Punkt zwischen 800 und 890°). Auch iiber die thenno* 
elektrischen Eigenschaften finden sich einige Angaben.

Die industrielie Ausbeutung der Eisen-Elektrolyse 
erstreckt sich auf die Herstellung von Rohren, von Blechen 
und von reinstem S^hmelzmaterial. Bei den Rohren,

l )  Comptes Rendus Hebdomadiiires des Seanc<‘s de 
TAcademie des Sciences 1913, 3. Marz, S. 702. —  Ygl. 
St. u. E. 1913, 24. April, S. 099.

a) Ygl. in betreff der Eigenschaften auch St. u. Ł. 
1913,8. Mai, S.790; 11. Sept., S. 1535; 1914, 15. .Tan., 
S. 113; 22. Okt., S. 1037.
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aneh iłiinuer Wandstiirken, ist die Wandstarke Oborali 
ganz gleichmaBig. Ein 100 nun weites, 0,75 mm starkes 
Kohr wurde einem Innendruck ron 84 kg/qcm ausgcsetzt, 
es zeigte ganz regelmaBige Deformation; ein anderes 
Kohr, das 2 y 2 Monat e bei 120° in einem Kessel eingebaut 
war, wieś bei demselbcn Druck keinerlei Bruchstelle auf. 
Einige Abbildungen von Rohr-Stauchproben sind bei- 
gegeben. Von B leehen sind einige Hartę- und Biege- 
zahlen mitgeteilt. Ein 2-mm-Blecb gab einen Kugelein- 
dnick (3 mm 0 , 30 kg) von 0,54 mm und hielt 
keine Biegung aus, bei 400° gegluht war der Eindruck 
0.52 mm, dic Biegezahl 6, bei 600° 0,50 bzw. 8, bei 900° 
0.80 bzw. 11.

Ueber die Kosten finden sich nur unvollstiimligc An* 
gtben. Es wird der Stromverbrauch ftir 1 t Elektrolyt- 
eisea (bei 0,8 Pf./KW st) zu 34,40 J i  angegeben; weiter 
ist angenommen, daB vom Roheisen 10 % ais Anoden- 
abfail verioren gehen. Han wiirde demnach in Gebirgs- 
gegenden fiir das Roheisen 72 bis 80 J i  einsetzen miissen; 
unter Berticksichtigung von Lohnen, Kosten fUr den 
Elektrolytcn, Unterhaltung, Absehreibung und Verzin- 
sung dflrfte sich die Herstellung von 1 t Elektrolyteisen 
auf 120 bis 152 . f i  stellen.

Cowper-Coles wcist in einer Zuschrift1) auf einen 
von ihm im Jahre 1908 vor dem Iron and Steel Institute 
gehaltenen Yortrag2) iiber die Herstellung von fertigen 
Eisenblechen und Rohren in einem Arbeitsvorgang hin, 
in welehem er den Gegenstand bereits sehr eingehend be
handelt hatte. l i .  N e u  m a n n .

A. Spannagel berichtete in einer Arbeit:

Ein neues Verfahren fiir die Cowperbeheizung,
uber Ausfiihrungen nach Pfoser-Straćk-Stumm. lin  
wesenilichcn ist der gleiche Stoff wiedergegeben wie in 
dem Vortrag von H. S ch in alen b ach  vor der Eisenhiitte 
Dusseldorf3). Zu bemerken waren dcshalb nur einige 
neuere Yersuche, die seit Mai 1914 in Ncunkirchen mit 
hochgercinigtem Gas durchgefiihrt worden sind. Hier
durch wurden engere Heizkanale und entsprechend 
kleiner© Cowpersteine moglich. Zum Yergleich wurde von 
<Jen Cowjx*rn 14 und 17, je 25 m hoch und von je 6,5 m 
Durehmesser sowie auch in sonstiger Richtung gleich.

mittelbare Durchgang abgeschnitten werden sollte. Auch 
ein Ausgleich der Yerschiedenen Hcizwirkungen in den 
runden und rjuadratischen Kanalen soli durch diese Yer- 
bindungen bewirkt werden. Ueber die Bewiihrung der 
neuen Ausfiihrung gibt das Betriebsschaubild, Abb. 3. 
Auskunft. Es wurde abwechselnd je 112 st geheizt und

Abbildung 1.
Alte Cowper-Stelnform.

a r

Abbildung 2.
» u e  Cowjjer-Steinforju.

geblascn; zu Vcrsuchszwecken wurde Cowper 17 bei un- 
Teranderter Heizzeit auch 2 bis 3 st gcblasen, wobei die 
Temperatur dra Windes nur um 180° lici, cin Beweis fur 
dio GroBe der aufgcspcicherten Warmemenge. Dic Abgas- 
temperatur am Ende der Hcizperiode b<*trug 90 bis 116 ° ge
geniiber 410 bis 440 ° bei dem Cowper altercr Ausfiihrung.

AtibLMuo£ s. Windtemper.turett in der lfochoftnrinKleltunj;.

Cowper 14 mit den in Ncunkirchen iibliehcn Steinen nach 
Abb. 1 und Cowper 17 mit der neuen Form nach Abb. 2 
ausijfTuytet. Koi einer Nutzhóhe von 17 m ergibt sich 
bei der aiteren Ausfiihrung eine Hcizflache von 3638 qm 
®it einem Steingewicht von rd. 260 t, wahrend nach der 
Mien Ausfiihrung die Hcizflache 7282 qm bei einem 
CciłKriit der Steine von 300 t ausmacht. Je t Stein- 
gewicbt erhalt man 25,5 qm Hcizflache bei der neuen 
Anordnung gegeniiber 14 m i i i  bei der alten. Wie Abb. 2 
wigt, weisen die neuen Steine an einem Ende kleine 
||urchbrechungen auf. Diese sollen eine Verbindung aller 
Heutr4ume ermoglichen, selbst, wenn infolgo Verschie- 
btmg einzelner Steine durch die Warinedehnong der un-

*) Iron and Coai Trade Review 1914, 9. Okt., 8. 445.
’) Vgl. St. u. E. 1908, 28. Okt., S. 1591/2.
3) ?t. u. E. 1914, 19. Febr., S, 305/10.

W altH er L. John so n eratattete einen Bericht: 
Neue Einrichtung zur Verwertung der Schlackenwarme.

Abwcichend roń dem Yerfahren der Slag Power Ltd.1) 
erfolgt dic Granulation der Schlacke nieht unter Luft- 
abschluB. Wie Abb. 1 zeigt. fallt die Schlacke dureh eine 
kleine Oeffnung in einen zj-lindrisehen, mit Wasser ge- 
fiillten liehalter und wird durch umlaufende Fliigel 
sofort zu einer Ycrtiefung in dem Behalter abgcschoben, 
aus der sie ein doppeltes Beeherwerk wieder herausbe- 
fordert. Die zweite und wesentlichwo Abandorang besteht 
aber darin, daU der entstehendc Dampf nicht unmittelbar 
in einer Turbinę ausgenutzt wird*). Eine solche Yerwen- 
dung scheitert nach den Angaben zwar nicht andemGchalt

VgTŚt U. E. 1912, 9. Mai, S. 797; 1914, 22. Jan.,
153/4.

2) VgL St. u. E. 1914, 25. Juni, S. 1100.
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des Dampf gem isches an Schwe£elsaurer 
sondern an der rein mechanischen Zu- 
setzung der Schaufelkanale; deshalb soli 
Dampf aus dem Schlackcnbehalter in 
einem Yerdampfer erst den wirklichea 
Betriebsdampf fiir die Turbinę erzeu. 
gen. Es werden zu dem Zwccke zwei 
hintcrcinander geschaltete Rohrcnver* 
dampfer yerwendet. Bei dcm ersten 
flieCt daa zu Yerdampfende Wasser urn 
die Hohren, bei dem zweiten in den Róh
ren. Die Yerdampfung erfolgt unter ge- 
ringem Unterdruck von der Turbinę her, 
um das notwendige Temperaturgefalle 
zu schaffen. Dio Einfiihrung eines Ver- 
dampfers ist sicher ein groBer Vorteil 
fiir den Turbinenbetrieb und dessen Be- 
triebssicherheifc. Anderseits wird der 
Wirkungsgrad dieses Yerdampfers nicht 
gerade hoch sein konnen. Das Mittel 
von sieben Yersuchen soli die Erzeu- 
gung von 388 kg Dampf je t Schlacke 
gezeigt hal>en. Wenn die ganze Einrich
tung sich dem Dauerbctriebe gewachsen 
zeigen solltc, konnte man mit diesem 
Ergebnis schon zufrieden sein, da damit 
bei dem angenommenen Dampf verbrauch 
der Turbinę von 12,2 kg/PSst je t 
Schlacke 31,6 PSst erzeugt werden. Fiir 
die Anlage der Slag Power Ltd. errech- 
nen sich nach den friiheren Mitteilungen 
63 PSst je t Schlacke. lis  fragt sich, 
ob nicht auch bei dem mittelbaren Yer
fahren dio Einfiihrung der Schlacke 
unter LuftabschluB zweekmafliger ware, 
da sich hierdureh eine YcrgróBcrung 

des im Yerdampfer zur Yerfiigung stehenden Temperaturgefalles und eine Ycr- 
ringerung des Gehaltes an unkondensierbaren Gasen in dem Dampfgemiseh des 
Schlackenbehalters crreichen lieBe.

Abbildung 1.
Einrichtung zur Yerwertunę der Schlacken- 

wSraic nach Johnson.

Patentbericht.
D e u ts c h e  P a te n ta n m e ld u n g e n 1).

30. N oYem ber 1911.
K l. 7 b, B  71 877. Yorrichtung zum Einstellen der 

jeweils benutzten Dornstange in dio Zieheiscnmitto an 
Ziehbanken zum Nachziehcn von Róhren mit zwei ab- 
wechselnd arbeitenden Domstangen. Josef Bachem, 
Dusseldorf, Rochusstr. 59.

K l. 10 a, H  54 791. Yerfahreti zur Herstellung einer 
aus feuerfester Stampfmasse bestehenden Koksofentiir. 
Peter HoB, Langenbochum, Bez. Munster i. W.

K l. 12 i, E  19 015. Verfahren zur Herstellung von 
saucrstofffreien Elementen der Gruppe Silizium, Zir- 
konium, Bor u. dergl. Ehrich & Graetz, Berlin, und 
Dr. Em il Podszus, Berlin-Troptow, MoosdorffstraBe 4.

K l. 18 b, K  54 421. Yerfahren zum Desoxydieren von 
FluBeisen, Stahl oder Kupfer durch Behandlung im 
flussigen Zustande mit Gleichstrom, Heinrich Konig, 
Dusseldorf, Yorkstr. 38.

K l. 21 g, L  40 999. Yerfahren zur Yerbesserung der 
magnetischen Eigenschaften von GuBstiicken, Blechen, 
Bandera, Drahten u. dgl. Langbein-Pfanhauser-Werke, 
Akt. Ges., Leipzig-Sell er hausen.

K l. 31 c, K  56 162. Yerfahren zur Herstellung von 
Radem durch GieBen aus zweierlei Stahlsorten. Herbert 
Rudolph Keithley. Davenport, Jowa, V. St. A.

KL 31 c, Sch 46 816. GuBform fiir Rohblocke 
zur Durchfuhrung des Yerfahrens zur Entfernung des

x) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jeder mann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B e rlin  aus.

Fadenlunkers in FluBeisen- oder FluBstahlblocken unter 
Schlitzung der Blocke in der Langsriehtung; Zus. z. 
Pat. 250 914. Fritz Schruff, Bobrek bei Beuthen, 0. S.

K l. 40 a, L 40 090. Yerfahren zur Entzinnung von 
WeiBblechabfiillen mit. Hilfo von Oxydsalzlósungen, wie 
Eiaenchlorid, Eisensulfat, Zinnchlorid, Zinnsulfat u. dgl 
Ida Anna Losner, geb. Dietach, Eisenach, Hainweg 9.

K l. 42 b, D 30 338. MeBvorriehtung fiir Radsiitze. 
Deutsche Niles Werkzcugmaschinen-Fabrik, Oberschone- 
weide bei Berlin.

3. Dezember 1914.
K l. 1 b, B 74 187. Elektromagnetisćher Scheider mit 

an der Wandung eines zylindrischen GefaBes gleichmaflig 
yerlaufenden Kraftfeldern; Zua. z. Pat. 243 232. ^ipl.^ng. 
Stephan Briick, Frankfurt a. M., Cronbergerstr. 6.

K l. 4 c, M 54 677. Doppelyentil zum aufeinander- 
folgenden Umschalten der Sauerstoff- und Brcnngaszufuhr 
bei Geblascbrennern. Messer & Co.. G. m. b. H., Frank
furt a. M.

K l. 10 a, R  40 093. Koksofen. Jakob Rosch, Bochum, 
Unter den Linden 46.

K L 10 a, Sch 44 807. Kokslosch- und Yerladcvor- 
richtung. Wilhelm Schondeling, Essen, Ruhr, Pellmann- 
str. 81.

K l. 18 a, A. 25 859. Yerfahren zum Brennen oder 
Agglomerieren von Giehtstaub, Feinerzen u. dgl. m 
Schachtofen. Amme, Giesecke & Konegen, Akt. Ges., 
Braunschweig.

K l. 18 b, M 56 112. Ofen, insbesondere fiir Stahl
erzeugung. Norman Erskine Maccallum. PhocnisYille, 
Penns., Y. St. A.
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KI. 2ł h, P 32115. Elektrischer Schmclzofen fur 
Wśderstandserhitzung; Zus. z. Pat. 244 171. Pfretzschner 
i  Co., Maachinenfabrik, Pasing-Miiiichen.

KI. 24 i, Sch 46 724. Mechanisch angefcriebene 
Saugzugvorriehtung fiir Essen, Kamine u. dgl., Johannes 
E. F. Schmarje, Hamburg, Nagelsweg 19.

Deutsche G eb rauch sm u stere in tra gu n g en .
30. Noyember 1914.

KI. 19 a, Nr. 019 209. SchienenstoByerbindung. 
Ernst Scheller, Blankenburg i. Thur., Obere Marktstr. 3.

KI. 19 a, Nr. 019 224. Schienennagel. Rudolf Hoing, 
Gelsenkirchen, SteinmetzstraBe 24.

KI. 21 h, Nr. 619 254. Yorrichtung zum SchweiBen, 
Sehneiden und Loten von Eisen mittels eines durch ein 
m&gnetisches Feld gerichteten elektrischen Lichtbogens. 
Allgemeine Elektricitats Gesellschaft, Berlin.

KI. £j£a. Nr. 619 214. Feucrungssparanlage fiir 
FlammcnrohrdainpfkesseL Franz Zeller, Dresden - A., 
Hohestr. 59.

D e u ts c h e  R e ich sp a ten te .
KI. 24 e, Nr. 273 412, vom 17. -Marz 1912. P a u l 

Cousin in Loos łez L ille . J t o s t l o w r  G a s e r z e u g e r , d e s s e n  

A s c h e n r a u m  m i t  W a s s e r  a n g e f u l l t  i s t .  || y

Der Gaserzeuger besitzt eine zcntrale Luftzufuhrung a, 
dereń Lttftaustrittsóffnungen b unter dcm Wasserspicgel

des Aschenraumes liegen, und einen nach unten sich kegel- 
formig erweiternden Schacht. Durch die Ycreinigung 
beider MaBnahmen sollen die Zerstorung und BeseifcSgung 
des sich biłdenden Schlackengewolbes c erleichtert werden, 

KL 24 f, Nr. 273 414, vom 8. Marz 1913. A ugust 
Farner in  Z ur ich. S c h l a c k e n a b s t r e i f e r  j u r  W a n d e r r o s t e .

Hinter dem Wanderrost a sind auf der drehbaren 
Welłe b Tragschuhe e fiir die Abstreifplatten d, die unter

einer Dcckleiste e 
der Tragschuhe c 
geb al ten werden, 
angeordnet Der 

Austausch ver- 
brauchter Platten 
d gegen neue er- 
folgt in der Weise, 
daB die ałten zu- 
naehst durch Dre- 
hen der Welle b 

la den Aschensammelraum f abgeworfen werden. Die 
neuen Platten d werden dann auf den Wanderrost a gelegfc 
und durch diesen in die Tragschuhe c, gegebenenfalłs unter 
Zuhilfenahme von TJeberleitungskorpern g, befordert.

KL 40 a, Nr. 273 709, vom 16. Norember 1907. C a rl 
Kautz W it we, C h ristin e  geb. K o rn e r in  B ra u n fe ls 
(Kr. W etzlar). V e r f a h r e n  z u m  E n t z i n n e n  v o n  W c i f i b l e c h -  

jtłl t n i U d s  C h l o r s  i n  e i n e m  g e s c h l o s s e n e n  B c h a l U r  u n t e r  R e -  

s e i i i g u n g  u n d  F e r n h a l t u n g  a l f , e r  F e u c k ł i g k e i t .

Zur Niederhaltung der Reaktionstemperatur wird das 
M eiflblech mit einem trockenen, kałten Chlor-Luft-Gemisch

behandelt, das aus unmittelbar aus dem fltissigen Zustand 
yerdampftcm Chlor und ebenfalls unmittelbar aus dem 
fltissigen Zustand verdampfter Luft hergestollt worden ist.

KL 21 h. Nr. 273 463, vom 1. August 1912. S o ciu te 
G ćnerale des N itru re s in  P a ris. E l e k t r i s c h e ,  I ł e i z * 
w i d e n t d n d e , b e s o n d e r s  s o l e h e ,  w d e h e  d i e  I n w n w a n d  d e k -  

t r i s c h c r  O e f e n  b i l d c n .

Die die Tnnenwand des elektrischen Ofcns biłdenden 
Heizwiderstande bestehen aus keilformigcn, nach Art der

b

bekannten Stein verbiinde gegeneinander yersotzten Bau- 
s tein en a, b, c. Sie werden durch Schellen d an den Enden 
des Oferuj und erforderłichcnfalls auch an Zwischenstellcn 
zusammengehalten. An den Stromzufilhrungsstellen er- 
halten die Steine groBere Hohe und sind hier abwcchselnd 
voll ausgefiihrt oder mit einer Aussparung fQr dio Steine c 
yersehen.

KL Ib , Nr. 273 532, vom 16. Marz 1912. F rie d . 
K ru p p  Akt.-Ges. G rusonw erk in  M agdeburg- 
B uckau. M a g n e t  i s c h e r  S c h e i d c r  m i t  e i n e m  o d e r  m e h r e r e n

i m  K r e i s e  u m  e i n e  a u f '  

r e c h t  s t e h e n d e  A c h s e  

a n g e o r d n e l e n  u n t e r e n  

P o l e n .

Die unteren Pole a 
mit den das zu schei- 
dende Gut zufiihren* 
den Rinnen b kreisen 
um eino sten krech to 
Achse unter dem obe- 
ren ruhenden gemein- 
samen Gegen poi, der 

aus einem oder mehreren głeichaclisigen, nach unten zu- 
gescharften Ringen c besteht. Das Gut wird so durch die 
Magnetfelder gefiihrt, daB dio magnetischen Teilchen vom 
oberen ruhenden Polring angezogen werden. Sie werden 
dann, soweit sie nicht von selbst abfalien, von dem Pol- 
ring*dureh zwischen den Zufiilirungsrinnen b angeordnete, 
ebenfalls mit dem unteren Magnetsystem urnlaufende 
Spritzrohre d o. dgl. entfernt.

KL 49 b, Nr. 273 965, vom 11. Noyember 1910. 
W la d isla w  Szw entner in  K ra m a to rsk a ja , RuBL 
F U e g e n d e  r o t i e r e n d e  S c h e r e  z u m  S e h n e i d e n  d e s  a u d  a u f  e n d e n  

W a l z g u t e s .

Die beiden Scherenmesser a und b sind an zwei 
in gleicher Richtung umlaufenden Scheiben c und d_an-

gebracht, von denen die eine (a) in senkrechter Richtung 
yerschiebbar auf ihrer Achse o sitzt. Durch Anlaufen 
von Pvollen f gegen ortsfest gelagerte Daumen g wird die 
Scheibc a plotzlich geradlinig gesenkt, wahrend das An- 
heben der Scheibe durch Federn erfolgt.

b



1832 Stahl und Eisen* Patentbcricht. 34. Jahrg. Nr. 50.

K l. 7 c, Nr. 273 440. vom 15. August 1011. P h o n ix  
A kt.-G es. f iir  B crg b au  und H o tte n b e trie b  in  
H ordę. M a s c h i n e  s u m  R i c h t e n  r o n  K e s s e l b ó d e n  m i t  e i n -  

o d e r  a  u e g e k a h t e  n  F l a  m m  r o h  r l ó c k e r n ,

In  dem Gestell b ist ein drehbarer Aufspanntisch a 
fiir  die zu bearbeitenden Kesselboden angcordnet und

iiber ihm in wagerecht&r und senkrecht er Richtung ein- 
stellbare łlichtrollen c bzw. d zur Bearbeitung des AuBen- 
bords und der Bodenflache bei umlaufendem Werkstiick.

Ferner dienen an einem in wagerechtcr 
und senkbarer Richtung cinstellbarcn und 
drehbaren Kopf e angebraehte, radial ver- 
stcllbarc Rollen f zur Bearbeitung der Borde 
der Flammrolulócher bei stillstchendem 
W erkstiick. g sind Zentrierrollen.

Kl. 19 a. Nr. 273180, vom 11. Oktober
1912. F ern an d  Bona in  F o re st-le z- 
B ru s e lle s , B elgion. S c h r a u b t  z u m  B e - 
f e s t i g e n  d e r  S c h i e n e n  a u f  S c h w e l l e n .

Der Kopf b der Schiencnschraube ist 
mit Gewinde versehen, das in gleieher 
Richtung w i c  das Gewinde des Scbrauben- 
schaftes a verlauft und zum Aufschrauben 
eines Mutterkopfes c dicnt. Dieser gestattet 
nur das Einschrauben der Sehraube in die 
Schwelle, maeht aber ein unbefugtes Heraus- 
schraul>en unmoglich.

Kl. 18 a, Nr. 273613, 
vom 23. September 1913. 
C a rl B ayer in  F rie - 
d e n sh iitte , O.-S., und 
G eorg Tum  ml er in 
Schw ie n to ch lo w itz, 

O.-S, V o r r i c k t u n g  z u m  

B e g i e h t e n  r o n  H o c h o f e n

u .  d y l

Zwecks Vermeidung 
gro Ber Sturzhohen im 
Ofen wird das Besehik- 
kungsgef&B a bis nahe an 

die Beschickungsobcr- 
flachę im Ofen gesenkt. 
und zwar dadurch, daB 
der konische YerschluB- 
ring b in den Ofen senk- 
bar eingerichtet ist. Bil- 
det das Beschickungs- 
gefaB a selbst den gas- 
diehten AbschłuB, so ist 

an dem senkbaren VersohłuBring b eine Wassertasse c 
befestigt, die den gasdichten AbschłuB des Ofens gegen 
di© feste Ofenabdeckung bildet.

P atente  der  V er .  Staaten von  A m er ik a .
Nr. 1 098 368. Edward May Caffall iii Sparkill, X. Y. 

Yerfahren, Stahl gegen Rosten zu schtttzen.
Nr. 1 098 374. William Feicks in Bloomfield, N. J. 

Koksofen oder Gaserzeugungsofen.
Nr, 1098 389. George Lister in Tow Law, Engld. 

Apparat zum Waschcn von Gas, Luft o. dgl.
Nr. 1 098 412. Frances 1). Shaw in Chicago, J ll, 

Gaserzeuger.
Nr. 1 098 534. Emmanuel Servais in Luxemburg. 

Gaserzeuger.
Nr. 1 098 875, Alvin J. Bassett in Milwaukee, Wis.

Gaserzeuger.

Nr. 1098 985. Friedrich Siemens in Berlin. Be- 
heizung von Herdofen, insbesondere von WarmSfen.

Nr. 1 098 991. John Stewart in Condor Park, Engld., 
William Stewart in Motherwell, Schottld, und Robert 
Peter Bethell in Walsall, Engld. Regenerativgasofen mit 
Gaserzeuger.

Nr. 1098 993. John Albert Swindell in Pittsburgh, 
Pa. Ofenttir.

Nr. 1 099 012. Archi bal d Brake in Toronto, Canada. 
Formmaschine.

Nr. 1099 089. Gustav Hilgenstock in Daldhausen, 
Ruhr. Yerfahren zur Gewinnung der Ncbenprodukte von 
Destillat ionsgasen.

Nr. 1099 131. Ottokar Serpek in Paris. Feuer feste 
Auskleidung fiir Oefen.

Nr. 1 099 186. Eugene Mc Kenna in Brackenridge, 
Pa. Walzwerk.

Nr. 1 099 256. Heinrich Koppers in Essen a. d. Rulir. 
KoksofenverschluB.

Nr. 1 099 257. Heinrich Koppers in Essen a. d. Ruhr. 
Gaserzeuger.

Nr. 1099 440. K arl Albert Fredrik Hiorth in 
Christiania, Norwg. Elektrischer Induktionsofcn.

Nr. 1099 531. Reinhold Becker in Crcfcld. Kobalt- 
haltiger Schnelldrehstahl.

Nr. 1 099 558. Florentine J. Machalske in Plattsburg, 
N. Y. Elektrodo fiir elektrische Oefen.

Nr. I 099 559. Florentine J. Machalske in Plattsburg, 
N. Y . Elektrischer Ofen.

Nr. 1 099 666. Thomas Bond Rogcrson in Tollcrośs, 
Glasgow, Sehottl. Gasabzug fiir Hochofen.

Nr. 1 099 703. Smith A. Hoge in Rices I-anding, Pa. 
Wassorkiihlung fiir Koksofen.

Nr. 1 099 709. Florentine J. Machalske in Plattsburg, 
N. Y . Gewinnung von Metallen (Eisen) aus ihren Erzen im 
clektrischcn Ofen unter Yerwendung von Graphit ais 
Redu k t ionsstof f.

Nr. 1 099 737. Paul Emile Augustin Cerieys in Paris. 
Kupolofen mit Vorherd.

N r. 1 099 769. James E. Sheaffer in Burnham, Pa, 
BodenverschluB fiir GieBpfannen.

Nr. 1 099 932. Frederick Peiter in Clevcland, Ohio. 
Koksofen.

Nr. 1 100 008. Alfred O. Blaish in Chicago, Jll. 
Hartemittcl.

Nr. 1 100 074 und 1 100 075. James A. Hcrriek in 
New York, N. Y. Gaserzeuger.

Nr. 1 100 191. W illiam  F. Mc Nabb in Pittsburgh, Pa. 
Elektrischer Ofen.

Nr. 1 100 404. John W. Sheperdson in W c stm o n t 
borough, Pa. Walzwerk.

Nr. I  100 711. Ernest Buchholtz in Harrow, Engl 
Ofen zum Rosten, Schmelzen u. dgl. von Erzen.

Nr. 1 100 782. Winfield S. Rogers in Bantani, Conn. 
Anwarmofen.

Nr. 1 100 831. George Peter Kline in Wilkes-Barre, 
Pa. GieBform.

Nr. 1 100 905. Wesley G. NichoLs in Chicago Heights, 
J ll. Erzeugung von Manganstahl.

Nr. 1 100 941. Dana 1). Barnu m in Worcester, Mass. 
Gaserzeuger.

Nr. 1 100 985. Heinrich Poetter in Dusseldorf. 
Regenerativgasofen.

Nr. 1 100 993 bis I  100 995. Frederick T. Snyder in 
Oak Park, J ll. Elektrischer Ofen.

Nr. 1 101 546. Hiram  W. Hixon in Aire Librę, 
Mesico. Yerdichten yon Blocken in der GuBform.

Nr. 1 101 551. Ernest Humbert in Chicago, Ju- 
Schmelzen von Ferromangan im elekfcrischen Ofen.

Nr. 1 101 700. Luther L. Knox in Niles, Ohio. Ge* 
kiihlte Brustplatte far Hochofen.

Nr. 1 101 787 bis 1 101 790. Henry L. Dohertt in 
New York. Yerfahren und Einrichtung z u r  Beheizung von 
Oefen mit fliissigen Brennstoffen.

Nr. 1 102 198. Luther L. Knox in Pittsburgh, IV  
Auswechseibarer Gaskopf ftir Regenumtivgasófen.
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Statistisches.
Roheisenerzeugung Deuts:blands und Luxemburgs Im Oktober 1914').

B e z i r k e

E r i e u g u n g

Im
Sept. 19H 

t

fm
O kt. 1914 

t

TO Dl
1. J.m i& r 

bi« 31. Okt. 
1914 

t

im
O kt. 1913 

t

YOIU
1. J a n u a r

b is 31, O kt. 
1913 

t

Ig o
J- rt 3

?S g
o

« 3 -  
«

R h e i n l a n d - W e s t f a l o n ...............................................
S ie g e r l a n d ,  K r .  W e t z l a r  u n d  H e s s e n - N a s s a u
S c h l e s i e n ............................................................................
N o r d d e u t s c h l a n d  ( K i i s t e n u e r k e )  . . . .
M i t t e l d e u t s c h l a n d .....................................................
S i i d d o u t s c h l a n d  u n d  T h i i r i n g e n  . . . .
S a a r g e b i e t ............................................................................
L o t h r i n g e n .......................................................................
L u x o m b n r g .......................................................................

50 104 
11 301 
8 543 

13 170 
3 320
3 514
4 500 

13 810
2 402

74 890 
14 397 
10 058
12 974

4 395 
3 748
5 797

13 093 
37 432

1 007 696 
254 906 

76 098 
250 392 

39 638 
55 349 
94 036 

301 314 
169 007

131 005 
33 310 

9 129

|  39 458

7  777 
12 354

f  68 641

1 344 483 
332 017 

77 021

380 998
56 160 1 

123 540

740 193
C i o B e r e i - R o l i e i s e n  S e . 110 940 177 390 2 248 496 301 074 3 054 418

COCC
u Cg 0> 

BJ
Sffi
ca

R h e i n l a n d - W e s t f a l o n  .........................................
S i e g e r l a n d ,  K r .  W e t / J a r  u n d  H e s s e n - N a s s a u
S c h l e s i e n .............................................................................
N o r d d e u t s c h l a n d  ( K i i s t e n w . ) ........................

14 200 
24 

1 854

1 979 
922

2 990

203 312 
6 850 
9 891 
1 173

28 727 
737 
719 

1 487

271 151 
10517 

7 570 
12 502

B o s s ę  m e r -  R o h e i s e n  S o 10 144 5 891 221 220 31 070 301 746

a
i io
J30 
CC1
3
Eo
H

R h e i n l a n d - W e s t f a l e n  .........................................
S c h l e s i e n .............................................................................
M i t t e l d e u t s c h l a n d .....................................................
S i i d d e u t s c h l a n d  u n d  T h i i r i n g e n  . . . .
S a a r g e b i e t ........................................................................
L o t h r i n g e n ........................................................................
L u i e m b u r g .......................................................................

212 730 
11 700 
15 155 
9 330 

20 192 
28 505 
27 408

235 342 
12 200 
17 890 
9 986 

38 250 
00 192 
29 973

3 542 269 
171 445 
221 804 
178 727 
757 295 

1 821 636 
1 520 847

405 612 
20 320 
24 402 
23 728 

104 712

f  469 544

3 870 444 
218 908 
254 546 
199 545

1 023 017

4 606 038

T h o m a s -  R o h e i s e n  So . 325 080 403 833 8 214 023 1 048 318 10 179 098

L  = i
• 0 = 3 3
S *  3 5

8 8 3  
r 3 | 2  rt 0ł fc.

R h e i n l a n d -  W e s t f a l e n ................................................
S i e g e r l a n d ,  K r .  W e t z l a r  u n d  H e s s e n - N a s s a u
S c h l e s i e n .............................................................................
N o r d d e u t s c h l a n d  ( K i i s t c n w e r k o )  . . . .
M i t t e l d e u t s c h l a n d ......................................................
S i i d d e u t s c h l a n d  u n d  T h i i r i n g e n  . . . .

00 008 
10 319 
18 329 

180 
7 339

71 685 
10 288 
17 228 

960 
7 411

1 032 265 
283 181 
287 115 

30 330 
105 403 

912

133 747 
41 133 
37 408

j 20 148

1 227 281 
417 156 
317 458

190 851
4 025

S t a h l -  u .  S p i e g e l e i s e n  u s w .  S e . 108 835 113 578 1 745 266 232 436 2 156 771

s ?
i i
xj
0  to 
«  .2 
-1 =•

1 s 
* i

R h e i n l a n d -  W e s t f a l e n ................................................
S i e g e r l a n d ,  K r .  W e t z l a r  u n d  H e s s e n - N a s s a u
S c h l e s i e n .............................................................................
N o r d d e u t s c h l a n d  ( K i i s t e n w . ) ........................
S i i d d e u t s c h l a n d  u n d  T h i i r i n g e n  . . . .

L u x e m b u r g .......................................................................

555 
3 025 
8 890 

_

2 394 
7 479 

18 260

203
793

20

38 192 
60 415 

192 705 
237 

1 723 
12 205 
12 241

10 738 
6 244 

19 257 
121 
314

J 2 279

91 498 
74 555 

213 560 
1 223 
4 381

31 081

P u d d e l - R o h e i s e n  S e . 13 070 29 149 317 718 38 953 410 304
■

te
I i
l i
l-s
i 3 o

R h e i n l a n d - W e s t f a l e n ................................................
S i e g e r l a n d ,  K r .  W e t z l a r  u n d  H e s s e n - N a s s a u  
S c h l e s i e n ..............................................................................

M i t t e l d e u t s c h l a n d ......................................................
S i i d d e u t s c h l a n d  u n d  T h i i r i n g e n  . . . .

L u s e m b u r g ........................................................................

350 389 
31 329 
49 322 
13 350 
25 820 
12 844 
24 752 
42 315 
29 900

380 296 
39 080 
60 730 
13 940 
29 090 

13 937 
44 047 
74 678 
67 425

5 823 734 
605 352 
737 254 
288 132 
360 905 
230 711 
851 331 

2135 155 
1 702 155

709 829 
81 424 
86 833

J 85 616

31 819 
117 066

|  540 464

6 810 857 
834 245 
834 529

840 120

264 117 
l 147 157

5 377 912

G c s a m t - E r z e u g u n g  S e . 580 087 729 841 12 740 729 1 653 051 16 108 937
to
i |  
J ■

JS
S  is s  

s

G i e B e r e i - R o h e i s e n ......................................................

S t a h l -  u n d  S p i e g e l e i s e n ....................................
P u d d e l - R o h c i s e n ............................................................

116 946 
16 144 

325 080 
108 835 

13 070

177 390 
5 891 

403 833 
113 578 

29 149

2 248 496 
221 226 

8 214 023 
1 745 206 

317 718

301 674 
31 670 

1 048 318 
232 436 

38 953

3 054 418 
301 746 

10 179 698 
2 156 771 

410 304

G e s a m t - E r z e u g u n g  S e . 580 087 729 841 12 746 729 1 653 051 16 108 937

'}  N a c h  d e r  S t a t i a t i k  d e s  V e r e in a  d e u t s c h e r  E ia e n -  u n d  S t a h l - l n d u s t r i e l l e r .

Ł»*
235
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Die FluBelsen-Erzeugung lm Deutschen Reiche einschlieBUch Luxemburgs lm Oktober 19141).

BezLrke
Juli 

(27 ArbeiU- 
tftge)

t

August 
(26 Arbeita- 

tage)

t

September 
(25 Arbeits- 

taje)

t

Oktober 
(27 Arbeits- 

tage)
t

Januar bis
Oktober

eln-
schllefilich

i

o■o
x>
JC
o
CC

*5
"S ! *• n
Eo

JCH-

R h einlan d -W estfalen...............................

Nord-, Ost- und Mittoldoutschland . . .
Kónigreich Sachsen...................................
S u d d e u tsch la n d ......................................
Saargebiet und bayerische Rheinpfalz .
ElsaO -Lotbringon......................................
L u s e m b u rg ..............................................

393 428 
20 765

|  43 082

132 750 
171 137 
142 427

214 083 
8 797

18 991

1 821 
2 428 

11 814

217 389 
7 420

23 197

2 548 
5 932 
7 913

257 172 
9 658

27 808

55 852 
39 737 
37 264

3 407 985 
151 976

367 968

1 021 505 
1 274 758 

991 287

Zusammen 
Davon geschatzt

923 589 258 534 264 399 427 551 7 215 479

Anzahl der Betriebe 
Davon geschatzt

29 25 19 24 29

35
n  cd
S l
E 3
aj j c  w o
2 “  eo

R heinlan d-W estfalen...............................
Kónigreich Sachsen...................................

Davon geschatzt

J- 7 894 i 7 771

100 I 50

7 390 

60

9 675 

00

83 652

7 7 0 ;
Anzahl dor Betriebe 

Davon geschatzt
3
1

3
1

2
1

3
1

* i 
i ;

2we
r  5  
* a3E 2 

ja  ® je j: o o OS «*
«c .03

R heinlan d-W estfalen...............................
Schlesien......................................................
Siegerland und Hessen-Nassau................
Nord-, Ost- und Alitteldeutschland . . .
Kónigreich Sachsen...................................
S u d d e u tsch la n d ......................................
Saargebiet und bayorische Rheinpfalz .
ElsaC-Lothringen .......................................
L u x e m b u rg ..............................................

392 850 
101 305 
32 504 
30 292 
18 016
2 094 

20 029 
17 049

3 341

179 942 
44 874 

7 857 
11 719 
9 204 

358 
4 388 

434

239 384 
51 363 
17 48S 
19 724 
12 675 

402 
5 824 

233

275 549 
69 802 
22 301 
16 719 
13 000 

336 
15 413 

297

3 323 594 
826 303 
260 989 
256 668 
152 712 

18 509 
192 360 
109 701 

23 289

Zusammen 
Davon geschatzt

624 740 
50 460

258 770 
20 925

347 093 
24 925

413 417 
31 110

5 164 125 
393 746

Anzahl der Betriebe 
Davon geschatzt

77
12

70
12

68
11

71
11

77
12

je*
» •c -*

*  JOX j z  
o•  CC 

3«CW

Schlesien......................................................
Nord-, Ost- und Mittoldoutschland . . . 
Kónigreich Sachsen..................................

15 287 

j  5 804

11 405

2 967

14 125 

1 170

12 307 

5 062

201 459 

46 903

Zusammen 
Davon geschatzt

21 091 
1 445

14 432 
720

15 295 
864

17 369 
941

248 362 
12 685

Anzahl der Betriobe 
Davon geschatzt

12
3

10
3

9
3

9
3

13
4

«•
s
Eo

je
5
to
k«
•5
m

s03

R heinlan d-W estfalen...............................
Schlesien......................................................
Siegerland und Hosson-Nassau...............
Nord-, Ost- und Mitteldeutschland . . .
S u d d o u tsch la n d ......................................
Saargebiet und bayerischo Rheinpfalz
ElsaB -Lothringen......................................
L u x e m b u rg ..............................................

15 920
1 270 

767
2 121 

513 
270

j 331

9 376 
750 
279 

1 204
292

8

9 328 
728 
453 

1 671
293

8

9 625 
842 
472 

1 122
308
506

107

135 193 
10 523 
5 712 

19 200
2 960
3 664
3 392

Zusammen 
Davon geschatzt

21 192 
1 381

11 909 
553

12 481
569

12 982 
743

180 644 
10 966

Anzahl der Betriebe 
I)avon goschatzt

42
6

37
5

36
4

40
5

44
6 |

E

1

1
i.
5

R heinland-W estfalen...............................
Schlesien......................................................
Nord-, Ost- und Mittoldoutschland . . .

Suddeutschland .......................................

6 651 
749 

1 205 
1 234 

155

2 897 
349 
516 
018 

86

3 320 
406 
865 
739 

94

3 445 
398 
790 
696 

81

52 198 
6 331 j 

10 566 1 
9 304 
1 321

Zusammen 
Davon geschatzt

9 994 
3 010

4 466 
1 485

5 424 
1 750

5 410 
1 869

79 720 
23 584 j

5 Anzahl der Betriebe 
Davon geschatzt

40
1 4

40 | 39 
14 i 14

38 4 0  j 
14 1 15 1

‘ ) Nach der Statistik des Yereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.
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I- Juli
Bezlrke 1 C27 Artieit*-

t

August
(26 Arbi-lts- 

tage) 
t

September 
(16 ArbeiM- 

Uge) 
t

Oktober 
(27 Arbelt*- 

tage) 
t

Januar bis 1
Oktober

eln-
•chiieliltch

t

«*

S c h le s ie n ..................................................
Siogorland und H essen-Nassau............... \
Nord, Ost- und Mittoldcutschland . . . | 
E lsaB -Lothringen......................................

8 262 
229

50
22

7 985 
102
25

12

7 631 
151

25

12

8 864 
222

25

20

76 711 
1 571

479

214

J" Zusammen 
* Davon geschiitzt

8 563 
668

8 124
330

7 819 
371

9 131
413

78 975 
5 180

Anzahl der Betriebe 
Daron gcschiitzt

22
10

22
10

21
9

21
9

23
10

n
IS

Rheinland- W o a tfa lo n .............................. ^
S c h le s ie n .................................................. j

Saargebiot und bayer. Rheinpfalz. . . . \ 
L u jc m b u rg ............................................../

8 329 

1 947

2 791 

19

3 173 

149

4 015 

651

58 273 

14 457

2w
U

Zusammen j 
Davon geschatzt i

10 276 
170

2 810 
115

3 322 
126

4 660 
139

72 730 
1 802

Anzahl der Betriebo 
Davon gcschiitzt

13
2

8
2

8
2

11
2

13
•>

£
toc

h
• w N •
• ®
E

R h einlan d-W estfalen..............................
S c h le s ie n ..................................................
Siegcrland und Ilessen-N assau...............
Nord-, Ost- und Mitteldeutsohland . . .
Kónigreieh Sachsen..................................
Siiddeutschland ......................................
Saargebiot und bayer. Rheinpfalz . . .

847 875 
125 097 
33 271 
61 620 
26 960 
17 219 

180 222 
188 518 
146 563

436 795 
55 630 

8 130 
24 359 
13 610 

7 302 
6 228 
2 874 

11 822

501 493 
(il 329
17 941 
35 201
18 457 
0 183 
8 372
6 326
7 921

580 540 
82 975 
22 773 
38 497 
18 820 

6 737 
72 304 
40 257 
37 286

7 334 432 
1 006 802 

206 855 
528 207 
224 919 
127 884 

1 226 133 
1 388 117 
1020 338

5•o Zusammen ! 1 627 345 
Davon gcschiitzt 57 234

566 822 
24 184

603 223 
28 005

900 201 
35 275

13 123 087 
448 799

Anzahl dor Betriebo 
Davon geschiitzt

238
48

215
47

202
44

217
45

242 | 
50 1

Wirtschaftliche Rundschau.
Stahlwerks-Verband, AKtiengesellschaft, zu Dusseldorf.

— In der am 3. Dezember 191+ abgehaltenen Ilaupt- 
retsammlung wurde iiber die Gesehaftslage wie folgt 
beriehtet: Eine Anzahl inliindisoher Verbraucher von 
Halbzeug, die ihren Betrieb infolge der Verkehrshinder- 
nisse Toriibergehend liatten einstellen mussen, haben 
nach und nach die Arheit wieder aufgenommen. Eine 
erhebliche Steigerung des inliindiachcn Absatzes ist indos 
bei der gegenwartigen Lage des Marktes fiir Fertigerzeug- 
nisse nicht zu erwarten. D er V crk a u f f iir  das ersto 
'  ie rte lja h r 1915 w urde zu den b isherigen Preisen 
und Bedingungen freigegeben. Mit dem neutralen 
Auslande konnten wieder einige groBere Geschafte ge- 
tatigt werden. —  F iir den bereits angeineldeten Bedarf 
an E isenb ahnm aterial der bayerischen und siichsischen 
Staatsbahnen sind inzwisehen dio Bestellungen einge- 
gangen. Dio Auftrage der preuBischen Staatsbahn an 
Klcineisenzeug wurden den Wcrken zugeteilt. Aus dem 
neutralen Auslande konnten namhafte Abschliisse herein- 
genommen werden; weitere groBere Anfragen liegen vor. 
In Grubenschienen war der Abruf im November etwas 
besser ais im Oktober. Eine groBero Anzahl von Zechen 
bat in der iibliehen Weise den Bedarf von Gruben- und 
Kleinbahnschienen mit Zubehór fiir daa nachste Jahr 
bereits abgeschlossen. Das Rillcnschienengeschaft hat sieh 
in d̂en letzten Wochcn etwas giinstiger gestaltct, da es 
moglieh war, sowohl neue Bestellungen fiir das Jnland 
ais auch einige Auftrage aus dem neutralen Auslande 
zu erhalten. Der Abruf in Form eisen aus dem Inlande 
ist etwas zuruckgegangen, was mit der fiir das Trager- 
gesehaft ungiinstigen Jahreszeit und der infolgedessen auf 
dem Baumarkte herrschenden Ruhe zu erklaren ist.

E ro ffnu ng  des- Y e rk a u fs ftir  das erste 
'ie rte lja h r 1915 zu den b ish erig en  Preisen und 
bedingungen w urde beschlosaen. Ueber das Aua-

landsgeschaft ist Neues seit dem letzten Berichte nicht 
zu prwahnen. Der Versand besehriinkte sich nach wie 
vor auf das neutrale Ausland. Der Abruf ist entsprechend 
der Torgerucktcn Jahreszeit nicht mehr ganz so flott wie 
im September und Oktober, wo die leergewordenen Lager 
ergiinzt werden muBten.

Ausnahmetarif S 5 u fUr Eisen und Stahl, Eisen- und 
Stahlwaren usw. Im Falle der Ausfuhr iiber See nach auBcr- 
deutschen europalschen Landem von oberschleslschen 
Eisenversandstatlonen nach Ostscehafenstationen. —  Dic
Geltungsdauer des Ausnahmetarifes ist bis zum 14. Fe
bruar 1916 yerlangcrt worden.

Ausnahmetarif 7 h ftir Eisenerze usw. zura Hocholen- 
betrleb von Ostseehafen- und Oderumschlagstationen nach 
Oberschlesien. —  Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs 
ist bis zum 14. Februar 1916 verlangert worden.

Ausnahmetarif tur die Bcforderung von Stelnkohlen 
usw. vom Ruhrbezlrk zum Betriebe von Eisenerzbergwerken 
und Hochofen einschl. des Róstens der Erze usw. nach den 
Stationen des Siegerlandes usw. vom 1. November 1911. —
Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifes ist vorlaufig um ein 
Jahr, bis einschlieBlich 14. Januar 1916, Y erlangert worden.

Vom amerikanischen Eisen- und Stahlmarkt. — Aus
den uns rorliegenden neuesten amerikanischen Fach- 
zeitschriften1) entnehmen wir, daB die Lage auf dem 
amerikanischen Eisen- und Stahlmarkt fortfiihrt, sieh zu 
basem. In  R oheisen sind groBere Absohlflsse getitigt 
worden, und die Yielen bedeutenden Anfragen lassen 
darauf schlieBen, daB in nicht allzu ferner Zeit eine 
nicht geringe Belebung des Roheisenmarktes zu erwarten

*) The Iron Trade Review 1914, 12. Nov., S. 889; The
Iron Age 1914, 12. Nor., S. 1134.
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sein wird. Dio gobesserfce Lago auf dem S tahlinarkt, 
dio bereits in der letzten Woche augenseheinlich war, 
hat sich YeralłzemeincTt, wenngleich es zu Absehliissen 
noch nicht gekommen ist. Allerdings wird darauf hin- 
gewiesen, dali verschiedene Stahl werke nur mit 30%  
ihrer Leistungsfahigkeit arbeiten, daB die Steel Corpora
tion noch niemała einen so niedrigen Auftragsbestand zu 
Yerzeichnen gehabt hat, und daB auch nicht zu erwarten 
sei, daB diese niedergehende Tendenz, die nunmehr schon 
zwei Jahre zu bemerken ist, sich p lo tz lic h  heben 
wird. —  Dio Nachrieht, daB die britische Regierung dio 
Ausfuhr Yon Ferromangan aus GroBbritannicn nach den

Vercinigten Staaten verboten hat, bestiitigt sich. Dag Yer- 
bot soli jedoch ind mi Fali n auBer Kraft gesetztwerden, 
in den-'n einwandfreie Gewahr dafiir geleiatet werden 
kann, daB die Ware aus den Vereini?tcn Staaten nicht 
wieder ausgefahrt wird. „The Iron Trade Review“ fuhrt zu 
diesem Yerbot aus, daB zwar die Yorhandcnen Yorrate 
fiir die niichsten Monate noch ausreichen, daB sich 
jędoch nicht unerhebliche Schwierigkeiten cinstellen 
wurden, falls das Verbot noch lange in Kraft blcibe 
oder aber auch, falls eine p lo tz lich e  Besserung auf dem 
Stahlinarkt eintreten sollte, dio einen bedeutend erhoh- 
tenYerbrauch von Ferromangan mit sich bringen wiirde.

Bismarckhiitte zu Bismarckhutte, 0. S. —  Dem Bc-
richt dea Yorstandes zufolge lieBen im abgelaufenen Ge- 
schaftsjahre 1913/14 die Yerkaufspreise fiir einzelne E r
zeugnisse nach; der Ausfall konnte jedoch durch Ver* 
minderung der Selbstkosten, wozu dio neuen Betriebs- 
einrichtungen niitzlich waren, einigermaBen wettgemacht 
werden. Die Werke waren im Berichtsjahre ausreichend 
beschaftigt, Der Umsatz betrug 41 442 031,20 J i  gegen 
46 403 355,85 J i  im Yorjahre. Im abgelaufenen Jahre 
wurden 7262 mannliche und 194 weibliche, zusammen 
also durchschnittlich 7450 Arbeiter beschaftigt, an dic
9 279 405,11 J i  Lohne gezahlt wurden. Der Jahresdurch- 
schnittsverdienst stcllto sich unter Beriicksichtigung der 
jugendlichen und weiblichen Arbeiter auf 1244,56 (i. Y, 
1248,40) JC. Die Betriebe sind in Friedcns- und Kriegs- 
erzeugnissen gut beschaftigt, so daB, falls nicht auBer- 
gewóhnliche Storungen eintreten, auch fiir das neue Ge
schaftsjahr auf ein befriedigendes Ergebnis gerechnet 
werden kann.

iu 1910/11 1911/12 1912A 3 1913/11 |

Aktienkapital . . . IG 000 000 IG 000 000 16000 000 16 000 000
7 997 600 7 967 500 7 937 500 7 907 500 |

Y ortrag ................... 241 233 313 075 315 836 337 289 i
i Betriebsgewinn . . I  738 340 2 078 762 4 102 844 3 912 072 j
i R o h g e w in n  e in 

sch l. V o r tr a g  . 1 979 575 2 391 836 4 478 680 4 249 360 i
A bsebreibungen , . i  eoo ooo 2 000 000 2 509 169 2 279 560 !
iteiiigewlnn . . . . 139 340 78 762 1 653 675 1 632 511 j
Ite lu g e w ln n  e lu -  

*chl. Y o r tr a g  . 379 575 391 83G 1 909 511 1 969 800
T an tiem ę ............... ■ _ _ 99 222 99 251
Belohn. an Beamt-e 60 000 70 000 85 000 85 000
Oemeiun. Zuwcnd. . 6 500 6 000 800 0 12 000
Dlvłdeude . . . . . — — 1 4*0 000 l  440 000

„ % , . . . 
Y ortrag...................

0 0 9 9
313 075 315 836 337 289 333 549

Dilsseldorfer Eisenhiittengescllschaft in Ratingen. —
Wie der Bericht ausfiihrt, ist der im Yorjahrigen Berichte 
bereits befiirchtete Riickgang sowohl der Preise ais auch 
der Arbeitsmenge in den ersten Monaten des abgelaufenen 
Geschaftsjahres 1913/14 eingetreten. Zwar versuchten die 
Walzwerke zu Anfang des Kalenderjahres die Preise der 
Walzerzeugniase hoher zu bringen; wenn es einzelnen 
Werken auch wohl gelang, Yerkaufe in Stabeisen zu besse* 
rem Preiso zu t&tigen, so erstreckten sich diese doch nur 
auf geringe Mengen und auf die unbedingt erforderliche 
Deckung der Abnehmer. Eine durchschlagende Wirkung 
auf die Fertigfabrikate des Untemehmens war damit 
keineswegs zu erzielen, rielm ehr stand dio Gesełlschaft 
Mitte des Geschaftsjahres bereits vor niedrigeren Yerkaufs- 
preisen, ais bei SchluB dea Yoriahres. Bei Beginn der 
Mobilmachung, kurz vor SchluB des Geschaftsjahres, wur
den samtliche Bestellungen teils zuriickgestellt, teils ganz 
aufgehoben. Infolgedessen, und da auch die besten und 
geschulten Arbeiter einberufen wurden, war die Gesell- 
schaft gezwungen, den Betrieb bedeutend einzusehranken, 
so daB heute nur etwa 40 % der Łeistungsmoglichkeit aus- 
genutzt werden konnen. Die Erzeugung betrug 17 013 t 
gegen 27 504 t im Yorjahre. —  Die Gewinn- und Yerlust- 
rechnung weist nach Abzug von 65 921,58 A  Abschreibun
gen einschl. 119 523,80 JC Vortrag aus dem Yorjahre einen 
Reingewinn Yon 266 897 J i  auf. Hierron sollen 20 186,20.#

zu Gewinnanteilen und Belohnungen verwendet, 75000.K 
Dividende (5 % gegen 10 % i. V.) ausgcschuttcfc und
171 710,80 J i  auf neue Rechnung vorgctragen werden.

EisenhUtte Holsteln, Aktiengesellschaft, Rendsburg. — 
Wie der Bericht des Vorstandes ausfiihrt, hatte das am 
30. September abgeschlossene Geschaftsjahr 1913/14 sehr 
unter der schlechten Geschiiftslago zu leiden. Insbesondere 
erreichtcn die Blechpreise einen Tiefstand, wie man ihn 
bis dahin nicht gekannt hatte. Dieser Umstand bceinfluBte 
den Geschiiftsgang ungiinstig, da dic GeseUschaft nur 
Grobblccho herstellt. Die ersten drei Monate des Berichts- 
jahres litten dazu noch an den Nachwirkungen des im Yor
jahre stattgefundenen Werftarbeiterausstandes, da daroals 
ein groBer Teil der bei den Werften vorliegenderi Auftrage 
vorspezifiziert war. Dem Betrieb fehlto es daher an Arbeit, 
um so mehr, ais infolgo der ungiinstigen allgemeinen Ge- 
schaftslage von auswarts die Bestellungen sparlich ein- 
gingen. Im  Oktober muBte die Walzcnzugmaschine einer 
groBeren Reparatur unterzogen werden, durch dio der 
Betrieb drei Wochen volIkommen still lag. Wahrend des 
Berichtajahres arbeiteto das Stahl werk nur mit einem 
Martinofen und das Walzwerk auf einfache Schicht. 
Solbstverstandlich ist auch der inzwischen ausgebrochene 
Krieg nicht ohne ungiinstige Einwirkung auf die Lage des 
Werkes und das Ergebnis dea Berichlsjahres geb Heben. 
Es ist cin Teil der besten Arbeiter, fiir die hier, weitab vom 
Industriebezirk schon in normalen Zeiten sehr schwer, jetzt 
natiirlich kein Ersatz zu beschaffcn ist, einberufen. Nach 
Fcrtigstellung des neuen Martinofens, der am 12. Dezember
1913 in Betrieb genommen wurde, reichen die Stahlwerks- 
anlagen des Untemehmens Y ollkom m en aus, um das Walz
werk dauernd mit Rohmaterial zu versehen. Die neue 
Kondensationsanlage fiir dic Walzcnzugmaschine kam 
ebenfalls Anfang dieses Kalenderjahres in Betrieb. Die 
Anlage arbeitet gut. Der GesamtYersand betrug 22 555 t 
mit einem Rechnungsbetrag von 2 862 820,98 J i ,  Durch 
Einfiihrung geeigneter Arbeitsmcthodcn und Ycrbesserun- 
gen in den Betrieben sowohl ais auch durch Ausnutzung 
der bestehenden Einrichtungen und vor allem auch der 
Belegschaft konnten die Gestehungskostcn wescntlich ver* 
mindert werden. Der Auftragsbestand war am 1. Oktober 
der Kriegslage entsprechend gering zu kleinen Preisen, 
jedoch bestehen beste Aussichten, daB hierin Aenderungen 
eintreten werden, so daB weitere Betriebseinschrankungen 
voraussichtlich nicht erforderlich sind. —  Die Gewinn- und 
Ycrlustrechnung zeigt einerseits neben 60 733,71 J i  V or- 
trag und 10 912 . K  Mietseinnahmen einen Betriebsgewinn 
von 280 383,54 . K , anderseits nach Abzug von 172 951,80 A  

allgemeinen Unkosten, Zinsen, Yersichemngen usw. und 
108 435,81 . f i  Abschreibungen einen Reingewinn von 
70 641,64 Ji. Nach Abzug der gesetzliehen Riicklage sowie 
einer Zuweisung zum Talonsteuerkonto und nach Abzug 
eines Betrages von 2000 Ji fiir die Beamten Yerblcibt ein 
Betrag von 06 896,24 „ K ,  der auf^neue Rechnung vor- 
getragen werden soli.

Eisenwerk Nurnberg, A. G., vorm. J. Tafel & C o . ,  

Nurnberg. —  Das abgelaufene Geschaftsjahr 1913/14 
ergibt bei 10 251,04 J i  Yortrag und 67 100 A  Abschrei* 
bungen einen Reingewinn von> 171 720,16 A .  Bierrón 
sollen 15 000 J i  der Riicklage II, 3500 A  der Pensions- 
kasse I, 3000 J i  der Krankenkasse und 1000 J i  der Ar-
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bciter-Unterstutzungskaa.se iiberwieaęn, 20 000 der 
Direktion ais Kriegsfiirsorge fiir dic Familien der ein
berufenen Beamten und Arbeiter zur Yerfiigung gestellt, 

'400 JC an Yereine verteilt, 50 000 J l  aLs Diyidende (5%  
gegen 11 % i. V.) ausgeschuttet und 78 820,16 J l  auf neue 
Rechnung yorgetragen werden. Das verflossene Geschafts
jahr war dureh eine allgemein ungiinstige Lage gekenn- 
ifichnet. In den ersten drei Yierteljahrcn war dio Be
schaftigung des Werkes wenn auch nicht befriedigend, 
so doch immerhin so stark, daO wesentliche Einschrankun- 
gen nicht Yorgenommen zu werden brauchten. Im  letzten 
Yierteljahr hat dagegen die Beschaftigung sowohl im 
Walzwerk wie in der Kleineisenzeugwcrkstatte sehr nach- 
gdassen. Auftrage waren nur mit Preisopfem herein- 
zuholen; eine kurze A u fwiirtsbewegung im Laufe des 
Jahres ist schnell yersehwunden und kaum zur Geltung 
gekomroen. Ueber die augenblickliche Lage fiihrt der 
Berieht aus, daB, obwohl die Erzeugung des Werkes dureh 
die geringere Zahl geschulter Arbeiter erheblich zuriick- 
gegangen ist, die eingehenden Auftrage kaum ausreichen, 
die zuruckgebliebenen Arbeiter zu besehaftigen.

Rombacher HGtten werke zu Rombach. —  Wie der 
Berieht des Yorstandes iiber das Geschaftsjahr 1913/14 
auafiihrt, machte sich der Rlickgang in der gesamten Wirt- 
schaftslage, der dureh die Wirkungen -der Balkankriege 
und politischen Yerwicklungen der Yorhergehenden Jahre 
sowie infolge einer betrachtlichcn Yersteifung des Geld- 
marktes verscharft wurde, bei glcichzeitiger erheblicher 
łermehrung der Erzeugung der Eisenindustrie im ab
gelaufenen Geschaftsjahre einpfindlicher bemerkbar. Der 
Absatz in Halbzeug war wahrend des ganzen Jahres be
friedigend, wobei allerdings bei dem sinkenden Yerbrauch 
im Inlande steigende Mengen auf dem Auslandsmarkte 
untergebraełit werden muBten. Das G esc haft in Forrn- 
eisen blieb infolge der verringerten Bautatigkeit trotz 
einer Preisherabsetzung im ganzen Jahr unbefriedigend, 
Giinstiger dagegen waren die Abrufe in Eisenbahnmaterial, 
da die Staatsbahnen im Berichtsjahre erhebliche Auftrage 
ertcilten. Bei Ausbrueh des Krieges wurde, da in Lothrin- 
gen auch der Landsturm eingezogen wurde, der weitaus 
groBere Teil der Arbeiterschaft de--* Unternehmens zu 
den Truppen gerufen, so daB die meisten gelernten 
and erfahrenen Arbeiter fehlten. Anderseits rerliefien die 
Italiener, die auf den Bergwerken, Hochofen und ais Platz- 
arbeiter einen nicht leicht zu ersetzenden Teil der Arbeiter- 
sehaft bildeten, das Land. so daB die Bergwerke nur ein- 
gwchrankt und einige Hochofen nur abwechselnd und ge- 
dampft weiter betrieben werden konnten. Das Stahl- und 
Walzwerk muBte bei Ausbrueh des Krieges sofort still- 
?elegt werden, und der Betrieb ruhte hier bis in den 
Oktober hinein. Da auch der Eisenbahnfrachten-Ycrkehr 
wochenlang ganz eingestellt war, muBte das erzeugte Roh- 
eiseo auf Lager genommen werden. Auch jetzt noch kann 

Werk nur in eingeschranktem Umfange betrieben 
'"•nien. Die Kokerei in Zeebriigge wurde bei Ausbrueh 
des Krieges roriaufig atillgelcgt; sie wurde zunachst von 
belgischen, naclilier von deutschen Truppen besetzt. —  

eber die einzelnen Betriebsabteilungen entnehmen wir 
ra Berieht folgende Angaben: Der Betrieb der G ruben 

Terliof ohne Stórung; insgesamt wurden 2 269 52" (i. V. 
--<jS515) t Minette gefordert. Die durch-schnittliche Beleg- 
«:haft aller Gruben betrug 1856 (1907) Mann. Auf dem 
Hochofenwerke in Rombach waren soclis Hochofen 
wahrend des ganzen Jahres in ungestórtem Betriebe. 
Hochofen I I I  wurde nach mehr ais elfjahriger Betricbs- 

r am 20. Januar 1914 ausgcblascn. Die Erzeugung an 
Roheisen betrug 475 075 (500 388) t. Durchschnittlich 
»w n 1038 (1017) Matm beschaftigt. Auf der Abteilung 
Moselhutte war der Betrieb ebenfalls regelm&Big. 
Wen I I I  wurde nach achtjahriger Arboltazeit am 28. Mai 
: ° } *  &U9geblaseu. D ic Erzeugung stellte sich auf 274 414 
W>2 8S8) t bei einer durehschnittliehen Arbeiterzahl von 
jjI (674) Mann. Die gesarate Roheisencrzeugung bcider 
Abteilungen belief sich auf 749 489 t gegen 769 276 t im 
'otjahre. Die S ta h l- und W alzw erke arbeiteten auch

im Gcschaftsjahre 1913/14 ohne Sttirungen. Es wurden 
585 400 (589 700) t Rohstahl hergestellt. Der Gcsamt*. 
absatz an WaUcrzeugnissen stellte sich auf 496 517 
(199 657) t. Die durchschnittlicho ArbeiterzaU betrug 
3390 (3248) Mann. Aus dem D o lo in itb ru ch  bei Sierek 
wurden mit einer Belegsohaft von 20 (28) Mann 14 584 
(15 346) t llolnloloinit gebrochen. Dio K a ik ste in g e - 
w lnnung aus d%p» Steinbruch bei Void in Frankreich be
trug 50 879 (70 094) t, dio groBtenteils auf dem Wasser- 
wegę nach Ars gebracht wurden. Das dortige Kalkwerk 
erzeugte 27 031 (28 302) t St&hlwerkskalk. Die durch- 
schnittliche Belegsohaft betrug 47 (CS) Mann. Von den 
S ch la ck e u stcin fa b rik cn  in Bombach und Maizidres 
wurden im Berichtsjahro 9 687 000 (7 059 750) Stcino her- 
gestellt. Verkauft und selbatvcrbraucht wurden 6 105 000 
(7 431 000) Steino. Dio G ieB erei, H a u p tw e rk sta tte  
und E iscn k o n stru k tio n sa b te ilu n g  arbeiteten in der 
llauptsacho fiir den eigenen Bedarf. Auf der K o k e re i 
Zcobriiggo wurden 213 123 (216 093) t Hochnfcnkoka 
hergestellt. An (Ichultcrn und Lohnen zaldto die Gesell
schaft im Berichtsjahro 13 616 302,20 (13 560 438,98) .K, 
fiir Frachten wurden 9 032 290,09 (9 097 161,11) .11 vcr- 
ausgabt. Dio Abgabcn zum Wohlo der Arbeiter und Bc- 
amten sowie an Staat und Gemeindo betrugon insgesamt 
1 392 991,94 (1 163 634,85) .« oder 2,79 (2,33) %  dos 
dividendenberechtigtcn Aktienkapitals bzw. 55,72 (23,27)% 
der gezahlten Diyidende. Dio durchschnittliche Arbeiter - 
zahl dea Gesamtunternohmens betrug 7232 (7209) Mann. 
Am 1. Ju li 1914 hatto dio Gesellschaft an Auftragen
123 858 (103 807) t gcbucht.

ln JC 1910/11 1911/12 1912/13 1913/14

A kti (U kupi tal . . W  000 000 50 000 000 50 000 000 £>0 000 000;
Aaleihen, Hjpothek.. 21 061 927 20 281 602 19 637 494 18 978 445;

2H  169 390 879 486 588 537 097
Betricbagewlnn . . 13 989 707 14 869 245 15 205 801 13 946 999
S^mstigę Einnahmcn 
R o h g ew in n  e in -

305 974 330 258 366 847 365 795

sch l. V o r tr a g  . 14 509 650 15 590 382 16 059 237 14 849 892
Allg. Unk.,Zins. usw. 3 045 766 3122 153 3 243 171 3 186 730
Abschreibungen . . 3 895 820 3 800 106 3 9<»3 162 3 969 323
Reingewinn . . . 
R e lu g ew in u  e ln - 

sch l. V o r tr a g  .

7 354 095 8 277 243 8 426 315 7 156741

7 568 264 8 668 122 8 912 904 7 693 839
Sonderabadireib. . 1 000 000 1000 000 1 500 000 1 000 000

Untemiltz., Pen-
— 1 373 594 ~

stooskaasf* usw. . 200 000 200 000 300 000 300 000
Gemeinn. Zwecke . 50 000 50000 50 000 lUOOoO
We r kaerwei terungen 1 000 000 — 1 00»000 —
Talon- u. Wehrst, . 100 000 224 930 200 000 125 000
Delkreden;kouto. . 
Sch ul Jen tilgunga-

25 912 —

k o n to ...................
Rllckst. f. Agio auf

100 000 100 000

Teilschald v erecJir. — — 100 000 100 00<>
Tantieme . . . . 201 473 233 010 225 806 37 834>
Internę RUokstelł, . — 3 000 000;

4500 000 5 000 000 5000000 2 500 ooo ;
%  • • • 9 10 10 5

Yortrag . . . 590 879 486 588 537 097 531 205|

Ernst SchieB, Werkzeugmaschinenfabrik, Aktien
gesellschaft, ln Dusseldorf. — Wic der Berieht des yor
standes ausfuhrt, hatto das Geschaftsjahr 1913/14 mit 
einem anschnlichen Auftragsbcstand begonnen. Infolge 
des allgemeinen wirtschaftlichen Riickganges in der Eisen- 
industrio waren die Bestellungen spiiter in  geringerem Um- 
fange erhaltUch, so daB die Gesellschaft gezwungen war, 
unter dem Druck des scharfcn Wettbewerbcs trotz Kteigen- 
der Unkosten mit den Preisen herunterzugehen. Dank der 
im Yrorjahr eingeleiteten und in diesem Jahre fortgesetzten 
Vcrgr6Benmgen und Vcrbesserungen der Betriebseinrich- 
tungen konnten die Ablieferungen trotzdem vcrstarkt 
werden, so daB der erzielte Ertrag nur wenig geringer Ist 
ais im Yorjahre. Gegen wart ig ist der Auftragsbcstand 
zwar etwas niedriger ais im Vorjahre, sichert der Gesell- 
achaft aber noch auf langere Zeit Arbeit fiir die infolge der 
Kriegseinberufungen etwas rerminderto Arbeiterzahl. —  
EinschlieBlich 186 678,45 JC Yortrag vom vorigen Jahre 
betragt der zur Yerfiigung stehende Rohgewinn
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1 198 990,37 JC. Nach Abzug von 48(5 792,74 X  Ab
schreibungen und 290 000 JC Riickstcllungen und Zu- 
weisungen ergibt sich cin Reingcwinn von 422 197,63 JC. 
Der Vorstand schłagt vor, hieryon 30 000 JC der RUcklage 
zuzufiihren, 7351,92 X  Tantiemę an den Aufsichtsrat zu 
yergiiten, 198 000 X  Dividende (6 %  gegen 10 %  i. V.) 
auszuschiitten und 186 845,71 JC auf neue Reehnung vor- 
z u t ragen. §

Siegener Eisenindustrie, AcL-Ges., vorm. Hesse & 
Schulte, In Weidenau. —  Nach dem Bericht des Vorstande« 
Uber das Geschaftsjahr 1913/14 haben sich die bereits im 
Ju li 1913 an Stelle der alten Grobbleeh maschine auf- 
geetellte neue zweite Gleichstrom - Walzenzugdampf* 
maschine und die sonstigen Neu anlagen und baulichen 
Yeranderungen gut bcwahrt, Yersandfc wurden 23 199 t 
(i. V. 26 464 t) Bleche im Werte von 2 881 035,29 
(3 658 527) X ,  der Gesamtumsatz betrug 3 384 320,44 
(4 347 172) X . Die Beteiligung an den Siegener Stahl* 
rohrenwerken hat die Gesellschaft mit kleinen Grund- 
stuckskonzeasioncn zugunsten der Rohrenwcrke zum Bucli- 
preise von 250 000 X  yerauBert. Auch das neue Geschafts
jahr begann mit Arbeitsmangel, der es ermoglichte, neben 
den iiblichen Kesselreinigungen und Ofenreparaturen 
weitere umfangreiche Yerbesserungen und Veranderungen 
im Betriebe yorzunehmen, dio die Leistungsfahigkeit und 
Gestehungskosten weiterhin yorteilhaft beeinflussen wer
den. Nach Ansammlung der spurlichen Auftrage nahm die 
Gesellschaft alsdann in der zweiten Julihalfte den Betrieb 
wieder auf, muSte jedoch nach einigen Tagen die Grob- 
blcchstraBe wegen einer Maschinenstorung, die sich bald 
dauernd beseitigen lieB, stillsetzen, — Die Mobilmachung 
fiihrte zunachst zu Yolliger Stillegung des ganzen Betriebea; 
die Yorr&te ermoglichten es jedoch, bald einen Teil des 
Betriebes wieder aufzunehmen und so die zuruckgebliebe- 
nen Arbeiter zu beschaftigen. Wie lange und in welchem 
Umfange dies fernerhin moglich sein wird, hangt, abgesehen 
von der Aufrechterhaltung des Guteryerkehrs, vo» der 
Gelegenheit zur Beschaffung geeigneter Auftrage ab.
—  Die Gewinn- und Ycrlustrechnung zeigt einerseits
99 606,89 JC Yortrag und 40 165,44 JC Fabrikationsgewinn, 
anderseits 59 702,02 X  Geschaftsunkosten und 40 991,43 X  

Abschreibungen. Yon dem yerbleibenden Reingewinn von 
39 078,88 X  werden 2500 X  ais Tantieme an Yorstand und 
Aufsichtsrat vergiitet und 36 578,88 X  auf neue Rech- 
nung yorgetragen.

Stahlwerk Becker, Aktien-Gesellschaft, zu Willich bel 
Crefeld. —  Wie der Bericht des Yorstandes uber das Ge- 
sch&ftsjahr 1913/14 ausfiihrt, wurde der deutsche Ver- 
brauch im Berichtsjahre in steigendem MaBe durch die 
gespannte politische Lage beeinfluBt; das Auslands* 
geschaft nahm dagegen einen weiteren erfreulichen Auf- 
schwung. Daa deutsche Patent der Gesellschaft auf Er- 
hohung der Leistungsfahigkeit von Schnelldrehstahl durch 
Kobaltzusatz ist endgultig erteilt worden. Schon seit 
langerer Zeit hatte die New Yorker Filiale des Unter*

nehmens immer wieder darauf hingewiesen, daB in den 
Yereinigten Staaten weit hoher© Umsatze zu crzielen 
seien, wenn eine bedeutendo Abkiirzung der Lieferfristcn 
ermoglicht werde. Die Entwicklung des Geschafts in den 
Yereinigten Staaten bedingte daher einen entsprechenden 
Ausbau der New Yorker Filiale. Ais wirksamstes Mittel 
konnte nur die Schaffung einer eigenen Erzeugungsstelle in 
Amerika in Frage kommen, die gleichzeitig eine bedeutende 
Krsparnis in den fiir die Erzeugnisse der Gesellschaft 
immer noch recht hohen Einfuhrzollen herbcifiihren soli. 
In  dem durch die Bald win Steel Works in Charleston er- 
richteten und betriebencn Werke wurde eine geeignete 
Anlage gefunden und erworben. In  die neu gegriindete 
B ecker S tee l Co. of A m erica in  C harlesto n hat die 
Gesellschaft unter Auflosung der New Yorker Filiale da* 
ganze amerikanische Geschaft mit Aktiven und Passiven 
sowie das Charlestoncr Werk eingebracht, die bei knapper 
Bewertung ein Kapitał von 750 000 S ergaben. Dem* 
entsprechend betragt das Aktienkapital der Gesellschaft 
750 000 §. Um die volle Yerfugungsfreiheit uber den ge- 
samten Gcschaftsbetrieb, der in unmittelbarem AnschluB 
an die Intcressen des W illicher Werks geleitet werden soli, 
zu haben, erwarb die Gesellschaft samtliche Aktien des 
Charles ton er Werks. -  Der Krieg storte naturgemató manche 
Beziehungen; die Gesellschaft fand jedoch Ersatz in Auf- 
tragen auf Kriegsmaterial; nachdem auch die Geschafte 
in Friedensartikeln sich sowohl irn Inlande wic im neu- 
tralen Ausłande wieder gehobon haben, ist das Werk auf 
lange Zeit mit Auftragen so reichlich yersehen, daB es 
genotigt war, den yerbliebenen Arbeiterstamm durch Ein* 
stellung zahlreicher neuer Krafte zu verv ollstandigen.

in 1310/11 1911/12 1912/13 1913/14

Aktienkapital . . . 5 250 000 6000 000 6 000 000 8 000 000
Auleihea . . . . 2 000 000 5000 000 5000 000 5 000 000

Gewiniwortrag . . _ 66 371 142 842 127 026
Verłustvortrag . . 131 834 — — —:
Betrlebagewinn . . 1 539 756 1 918 217 2 879 810 2 413 651
B o h g ew in n  e in - 

sch l. V o r tr a g  . 1 408 422 1 984 588 3 022 682 2 540 677
AUg.Unk., Z Ins. usw. 635 311 794 382 955 641 653 776
Abschreibungen . . 244 863 461 823 638 165 606 162
ReingewLnn , . . 659 052 662 012 1 2S6 034 1 153 713
I te in g e w in n  e in -  

ach l. Y o r t r a g  . 527 713 728 382 l 428 876 1 280 739 1
Auflerord. Abscbreib. 100 000 — ł) 320 000 ? i
Kiickłage . . . . 21 500 33 200 40 000 ?
DelkrederefonUs , . — 10 000 10 000 ?
Taionsteuor . . . 9 000 10 000 10000 ? i
Un terstiitznn?skasse 10 000 10000 20 000 ?
Verglłt. an Aul.4chtH- 

rat.Torst.u.Beamte 50 848 72 340 181 850 ?
l>ividende . . . . 270 000 *) 450 000 720 000 ? i„ % 6 *) S 12 ?
Yortrag . . . . 66 371 142 842 127 026 ?

ł ) Absehreibung des Disagios aus der Obligationa- 
Anleihe 1911/12.

2)  Auf 5 250 000 X  fiir das ganze und auf 750 000 .)C 
fftr das halbe Geschaftsjahr.

E ngland und d ie  N eu tra len .
Ju a n  Pu jo l, der Londoner Berichtcrstatter des durch, daB es den FuB auf belgischen Boden setzte,

Madrider BJattes „E l A. B. C . ' \  veroffentlicht in der spa* einen Bruch des interriationalen Rechtes begangen, und
nischen Zeitschrift ,.FJ Pueblo Yasco“ unter der vor- GroBbritannien maBtc sich die Rolle des Verteidigers
stehenden Ueberschrift Ausfuhrungen, die wir wegen ihrer dieses Rechtes an.
Bezugnahme auf die sp anische E ise n e rza u sfu h r nach Nachdem nun England sich einmal in den Kampf
D e u tsch lan d  w ahrend des K rie g e s nachstehend in gemischt hat, glaubt es, die Freiheit der Neutralen zu-
Uebersetzung wiedergeben. gunsten seiner eigenen kriegerischen Unternehmungen

„Weshalb hat sich England auf den Krieg mit Deutsch- beeintriichtigen zu mussen. Wic kommt England zu dieser
land einge lassen ? Dic schon sattsam wiederhołte, amt* Auffassung? Spanien zum Beispiel unterhalt ein be*
liche Erklarung besteht darin, ,,daB Deutschland die Neu- deutendes Ausfuhrgeschaft in Eisenerz nach Rotterdam,
tralitat Belgiens mit FiiBen getceten habe und England von dem ein betrachtlicher Teil seiner Bev61kerung lebt.
nieht zugeben konnte, daB die Neutralitat kieiner Staaten Nun beschlieBt England, diesen Handel stillzulegen.
von irgend jemand verletzt wird**. Man sagt ihm, daB die spanischen Arbeiter, die dureb

Deutschl&nd hatte versprochen,Belgien fur allen entste* diese MaBnahme in Mitleidenschaft gezogen werden,
henden Schaden schadlos zu halten und bei Beendigungdes Hungers sterben werden. Die Antwort lautet: ,,Be-
Krieges das belgische Gebiet zu raurnen. Dies aber genugte dauerlich, aber nieht zu andern.*4 Gleichzeitig wird
England nieht. Das deutsche Heer hatte schon da* anderen, dem Kriegsschauplatz naher gelegenen Landern
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die Ausfuhr von Eisenerz gestattet. Das heiOt doch, daB 
England mehr tut, ais in ein neutrales Gebiet einfallen: 
es Bchneidet einer Anzahl von Einwohncrn neutraler 
Lander die Mittel zum Lebensunterhalt ab, ohne dabei 
eine Entschadigung zu versprechen oder nur in Aussicht 
iu stellen. Die Schiirfc und Ungeniertheit, mit der Eng
land hierbei vorgeht, steht natiirlich im direkt uinge- 
kehrten Verhaltnis zu der Schwache des betreffenden 
neutralen Landes. Spanien wird ein Teil seines Unter- 
haltes ohne Beschónigung irgendwelcher Art unter- 
bunden; wenn es sich dagegen um dio Vereinigten Staaten 
handelt, so weiB man sich i u Rucksichtnahme aller Art 
nicht genug zu tun.

Zurzeit beabsichtigt man nichts Geringeres, ais die 
Nordsee fiir die ncutrale Scliiffahrt zu schlieBcn, um der- 
gcstalt die Bewegungen der Schlachtflotte zu erleichtern. 
Also wird ohne weiteres ein Meer gcschlossen, das den 
Handebweg fur sieben Nationen darstellt. Die neutralen 
Lander —  Holland, Dancmark, Schweden und Norwegen —  
werden von jeder Verbindung abgeschnitten. Die iibrigen 
Lander auf der Weit miissen sich damit abfinden, daB 
unser Planet, soweit der fiir dio Schiffahrt verfiigbare 
Raum in Betracht kommt, voriibergehend kleiner gcworden 
ist. Wo bleibt da die Achtung vor den Rechten der neu- 
tralcn Tender?

Es kommt noch besser. Die Flotte hat Auftrag bc- 
kommen, die untcr neutraler Flaggo segelndcn Schiffo 
anzuhalten und zu untersuchen und alle an Bord befind
lichen deutschen und osterreichuschen Untortanen fest- 
zuuehmen. Diese Untersuchungen und Festnahinen sind 
auszufuhren „nicht nur auf hoher See, sondern ebenfalls 
in territorialen Gewassern.*4 Da dieser erklarende Zusatz 
iibcrfliissig ware, wenn er sich auf dio englischen terri
torialen Gewasser bezogo, so darf man annehmen, daB 
daniit die territorialen Gewasser anderer Lander gemeint 
sind. Wiederum drangt sich die Frage auf: Wro bleibt 
da die Achtung vor der Neutralitat ?

Welches sind nun die Griinde, dio England zu einem 
derartigen Vorgehen neutralen Landem gegeniiber ver- 
anlaBt? In  zwei Aufsiitzen gibt uns die „Tim es" die 
folgendo Antwort auf dieso Frage: „W eil angesiehts des 
Umstandes, daB England um seine Existenz kampft,
—  so driickt sich der marinctcchnischo Mitarbeiter des 
Blattes am 29. Oktober aus —  die britischen Interessen 
in allererster Linie maBgebend sein miissen, wahrend dio 
fiir die Neutralen entstehende Lago fiir uns eine Er- 
wagung selcundarer Art ist, wenngleich wir irgendcincn 
Nachteil, der ihnen aus unscrcm Handeln in diesem Sinno 
erwachsen konnte, auBerordentlich bedauern wiirden.“ 

Ist das nun nicht genau dasselbe, was Deutschland 
sagtc, ais cs in Belgien einfiel ? Hat nicht Deutschland 
gesagt, daB in einem Kampfo auf Loben und Tod die Not- 
wcndigkcit das oberste Gcsetz aei, daB es ihm auBerordent
lich schmerzlich sei, gegen ein neutrales Land Yorgehen zu 
miissen, und daB es hierbei nicht dio Absicht hoge, das 
Land zu schadigen, sondern vielmchr allen Schaden zu 
Yergiiten ? Dio genannte englische Zeitung vertritt wieder - 
um den gleichen Standpunkt in ihrem Leitaufsatz voin 
30. Oktober, in dem sio die SchlieBung der Nordseo be- 
furwortet. Sio sagt: „Man hat mit den Flaggen neutraler 
Lander MiBbrauch getrieben. Wenn dio Zukunft unseres 
Reiehes und unserer Rasse auf dem Spicie steht, konnen 
wrir uns nicht darauf einlassen, uns Gefahren auszusetzen, 
die Yermioden werden konnen.**

Man sieht daraus, daB England sich nicht im go- 
ringsten um dio Interessen der neutralen Lander kiimmert, 
„wenn die Zukunft des britischen Reiches auf dom Spiele 
steht**. Und ebenso klar ersieht man daraus, welches 
MaB von Glaubwiirdigkeit dio Anschuldigungen ver- 
tlienen, die man gegen Deutschland gesohleudert hat, 
weil es bei seinem Yorgehen sich von Erwiigungen hat 
leiten lassen, die vollstiiridig mit denen ubereinstimmen, 
welche dio „Times“ heute fiir ihr eigenes Land in Anspruch 
nimmt.**

Yereins-Nachrichten.
Vereia d eu tsch e r  E isenhiit ten leute .

Aenderungen In der Mitgllederltste.
■ ir n o l d s ,  H u g o ,  i. Fa. Karbitzer StahlguBhiitte,

Arnolds k  Kresa, Karbitz i. Boh men
G r u b , J u l i u e ,  Betriebsing. der Giol3erei d. Ka.

Otto Jachmann, Borlin-Tegel, Schlieperstr. 7.
H t l d ,  W i l h e l m , Prokurat der Eisenerz-Gcs. m. b. }{., 

Charlottenburg 2, Hardenbergstr. 3.
H t u ą e r ,  O s c a r ,  Direktor a. D., Śchweidnitz, N., Kletsch- 

kauerstr. 2.
K a i r t ,  I)r. phi], E r n s t ,  Leiter des Museums der Stadt 

Essen, Brcdeney, Hheinpr., Essenerstr. 7.
K k i n ,  J o h a n n e s ,  Obering., Betriebschef des Blechwalzw. 

der Mannesmannróhren-Werke, Abt. Schulz Knaudt, 
Huckingen a. Rhein, Schulz Knaudtstr. 40.

H 'h iu / s l ó w ,  A r n o l d  t o n ,  Direktor der Mannesmannróhren* 
Werko, Dusseldorf.

K o z ,  F r a n z ,  2ipl.'3lt0'. techn. Generalsekretar der de 
Wenderschon Berg- u. Hiittonw., Hayingen i. Lothr.

L a n g e ,  F r a n z ,  Betriebschef der Vere.inigt«n Deutschen 
Nickelw., A. G., Schwerte i. W,, Rosenweg 28.

M i c h l e r ,  A l f r e d ,  Ing., Huttendirektor a, D., Duisburg, 
K aiser-Wilhelma tr. 93.

I i i z e c t e r ,  L u d w i g ,  Ingenieur, Stangenmiihle, 1’oat Louisen- 
thal a. d. Saar.

S c h i r m e u t e r ,  Sr.-^nfl. H e r m a n n .  Betriebsing.
der Metali w. Carl Berg, A. G., Eveking i. W.

Y e t p e r ,  W i l l i ,  Ingenieur, .Tiinkerath.
Y o g e l ,  A l b e r t .  Huttendirektor der Eiscnwerksgcs. M a\i- 

milianshutte, Majchiitte-Httidhof, ()l>erpfalz.
W e l l e r ,  C a r l ,  Ingenieur der Oelsenk. GuSstahl- u. Eiscnw. 

rorm. Mundscheid &  Co., Itotthausen, Kreia Essen, 
Gartenbruchstr. 23.

W o l c z i k ,  P a u l ,  Oberingenieur der Baildonhiitte, Zalenzc, 
O. S.

An unsere Mitglieder!
Von d em  W u n s c h e  ge le ite t ,  d ie  N a m e n  derjenigen  M itg lied er  u n sere s  V ere in s ,  d ie  

auf dem F e ld e  d e r  Hhre fallen, in u n seren  Ehrentafeln  festzuhalten , sp rech en  w ir  d ie  
Bitte aus, uns M itte i lu n gen  in d ie s e r  R ichtung unter B eif i igu n g  nah erer  A n gaben , der  
militarischen S te l lu n g  und d e s  T o d e s ta g e s  b a ldm oglich st  zu g eh en  zu lassen .

W eiter w aren  w ir  v erb u n d en ,  w en n  uns regelmaCig d ie jen igen  u n sere r  M itg lieder  
bezeichnet w u r d en ,  d ie  durch  V e r le ih u n g  d e s  E isern en  K reu zes  a u sg eze ich n et  w o rd en  sind .

G e s c h a f t s s t e l l e  d e s  Y e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e .
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H erm an n  von  N o st i tz  f .  F riedrich  H i is e r  f .

Mit dcm Yerein hat auch unsere Redaktion bereits den 
Yerlust von zwei Mitgliedern, ihrer Yertreter fiir daa Hoch
ofen- und GieBereifach.^ipU^tig. H erm ann von N o stitz 
und Ja n k e n d o rf-D rze w ie ck i und 

F rie d ric h  H iise r, durch den 
Krieg zu beklagen. Hoffnungsvolle 
Leben. die noch manchcs fiir die Zu
kunft erwarten lieBen, hał>en damit nu; 
zu friih ihren AbschluB gefunden.

H erm ann von N o stitz, am 
23. Ju li 1870 geboren, kam mit seinem 
13- Lebensjahr in das Kadettcnkorps, 
wo er das Fahnrich-Examen mit Aus* 
zeiehnung bestand und auch die Reife- 
prufung ablegte. Er entschloB sich 
darauf zum hutten mannischen Stu
dium, arbeitete acht Monate praktisch 
in Frankfurt a. O., und besuchte die 
Technische Hochschule zu Berlin. Nach 
dem T)iplom-Examennahm er eineStel- 
lung im Lał)oratorium der Gewerkschaft 
Deutscher Kaiser in Hamborn an, bei 
der er weiterhin noch etwa drei Jahre 
ais Hochofen-Assistent verblieb, um 
dann ijn Jahro 1910 ais Hochofen- 
betriebsleiter des Hochofenwerks Esch 
des Gelsenkirchener Bergwerksvereins, Abt. Aachener 
Hut ten Yerein, seine Tiitigkeit fortzusetzen. Anfang des 
Jahres 1913 trat er in die Redaktion unserer Zeitschrift cin. 
E r widmete sioh hier mit Eifer den an ihn herantretenden

F rie d ric h  H iise r, am 5. Januar 1883 zu Voh- 
winkel, Rheinland, geboren, besuchto die Oberrealschule 
in Elberfeld, und darauf nach 1 ^-jahriger praktischer 
Arbeit auf zwei .Jahre die hohere Ma* 
schinenbausc.hule zu Elberfeld, dic er 
mit der Abgangspriifung verlieB, Ein 
Jahr war er dann auf dem Konstruk- 
tionsbureau des Hochofenwerks des Ber- 
gischen Gruben- urid Hutten-Yereins zu 
Hochdahl tatig. Erst darauf widmete 
sich Hiiser dem huttentechnischen Stu
dium an den Technischen Hochschulen 
in Miinchen und Aachen und der Berg- 
akademie in Berlin, naehdem er in der 
Zwischenzcit die Reifepriifung an der 
Oberrealschule i u Barmen abgclegt 
hatte. Die Diplompriifung bestand er 
1910. E r machte ansehlieBend Yersuche 
bei der Firma Borsig, auf Grund deren 
er auch 1913 mit der Dissertationssehrift 
,,Expcrimentelle Untersuchung des Ku- 
jK>lofen-Schmelzprozesses‘k (s. St u. E.
1913, 30. Jan., S. 181/90.) die Wiirde 
eines Doktor-Ingenieurs erwarb. Bei 
der genannten Firma leitete er weiter
hin ais Betriebsingenieur zeit weise 
sełbstandig dio Eisen-, Stahl- und MetałlgieBerei sowie die 
zugehorigen Nebenanlagen. Nach einer kurzeń Zwischen- 
tótigkeit ais Mitarbeiter des HiUtentechnischen Buros 
von A. Zenzea ging er 1912 ais Lei ter der YcrsuchagieBe- 
rei zu der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron und 
fand dort durch sein Wirken besondere Anerkennung.

neuartigen Aufgaben und eritfaltete besonders bei den 
Arbeiten unserer Hochofenkommission eine erspriefiliclie 
Tatigkeit. Mit seltener Ruhe nach auBen vcrband er eine 

echt deutsche Î auterkcit der Gcsinnung. 
Kurz vor Ausbruch des Krieges verlieB 
er uns mit der Absicht, sich einen selb* 
st&ndigen Wirkungskreis zu begriinden. 
Es kam leider anders ais er dach te. Von 
gliihendor Vaterlandsliebe getrieben, 
ruhte er nicht cher, bis er durch Vei• 
mittlung seines Yaters, in dessen altem 
Regiment, Infanterie-Regiment 74, ais 
Fiihnrich und Offizier-Stellyertreter ein- 
gestellt wurde. Schon wenige Tage nach 
der Einkleidung wurde er mit Ersatz- 
mannschaften ins Feld geschickt und 
gelangte nach vieltagiger Eisenbahnfahrt 
am 18. September mit dcm Zuge bis 
kurz vor Bethóny, auf das seine Truppe 
sofort zum Sturm angesetzt wurde. 
Gleich zu Beginn des Kampfes erhielt 
er einen todlichen SchuB durch den Hals. 
Wer gesehen hat, mit welcher Begeiste- 
rung von Nostitz hinauszog, wird um so 
mehr bedauern, daB seiner Kampfes- 
freude so bald ein Ziel gesetzt wurde, wird 

aber auch wissen, daB er einen schonercn Tod sich nicht 
gewiinscht hatte. Seine Leiche wurde erst drei Tage spater, 
vollstandig ausgeraubt, bei der Bcsetzung des Ort es ton 
den Unsern gefunden und zur letzten Ruhe gebettet.

im  A pril d. J. trat Hiiser in den Kreis unserer Re- 
daktion, naehdem wir uns schon friiher seiner gelcgent- 
lichen Mitarbeit zu erfreuen hatten. Die kurze Zeit des 

Zusammcnarbeitens gab die Gewiflheit 
daB er auch hier seinen Platz voll und 
ganz ausfullcn wiirde, und wie ihn mit 
Grieshcim zahlreiche Bandę der Freund- 
schaft vcrknupften, so hat er durch 
sein Wesen und seine Eigensehaften ais 
Mensch auch unser Herz schnell ge- 
wonnen. Mit seinen Angchórigcn be- 
trauern wir den herben Yerlust, nur 
gemildert durch den Trost, daB er auf 
dem Felde der Ehre den schonstcn Tod 
f lira Yaterland gefunden hat. Am zwei ten 
Mobil machungstage schon nahm er von 
uns Abschied, machte dio Kampfe in 
Belgien, dann auch die Eroberung von 
Maubcugo mit, und wurde in Anerken
nung seiner Lcistungcn zum Offizier 
befordert. Sein Eifer, sich bei jeder 
Gelegenheit hervotzutun, sieheite ihm 
dic Anwartschaft auf die Yerleihunę 
des Eisemen Kieuzes, dessen er sich 
persónlich leider nicht mehr erfieuen 
durfte. Am 13. September erlitt er bei 

Bouconville durch Granatsplitter schwere Yerwundungen, 
denen er am folgenden Tage in einem deutschen Jreld* 
lazarett erlegen ist. Deutsche Hande schufcn ihm au 
dem Friedhof in Bouconrille ein schoncs Soldatengrab, 
geziert dureh ein Kreuz mit seinem Namen, Regiment 
und Todestag.

Fem von der Hcimat ruhen nun unsere beiden lieben Mitarbeiter im ehrenvollen letzten Schlaf. Dankbares 
und freundschaftliches Gedenken ist ihrer bei uns sicher.

Y e re in  d e u ts c h e r E i s e n h u tte n le u te . 
R e d a k tio n  von S ta h l u n d  E ise n .

------------------X --------------------


